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mathematischer Formein nur sehr schwer 

nachvollziehbar. Die Tatsache, dass Managi 

und Kaneko einer groBeren Genauigkeit 

widen teilweise viele verschiedene Ver- 

gleichsmodelle anfuhren, verstarkt diesen 

Umstand noch zusatzlich.

Ein weiteres Problem stellt die Datenlage 

dar. Die Autoren haben sich zwar bemiiht, 

Daten aus verschiedenen Datenbanken vor 

allem auf Provinzebene zu verwenden. Sie 

unterziehen diese Daten einem Vergleich, 

um eventuelle Unstimmigkeiten auszuglei- 

chen. Grundlage alter Daten sind jedoch 

Stellen des chinesischen nationalen Statis- 

tikbiiros. Die Verlasslichkeit dieser Daten 

wird immer wieder angezweifelt. Weiterhin 

endet der beobachtete Zeitraum im Jahr 2003 

und bei einigen Studien bereits 2002. Dies 

wirft die Frage auf, inwieweit die Aktualitat 

der Ergebnisse noch gewahrleistet ist. Auf 

neuere Entwicklungen in der chinesischen 

Umweltpolitik gehen Managi und Kaneko 

zwar ein, sie sind aber nicht in den okono- 

metrischen Berechnungen enthalten.

Die oben genannte, sich wiederholende 

Struktur der Kapitel macht es dem Leser 

einfach, einen Zugang zu den einzelnen 

Bereichen zu linden. Teilweise werden 

jedoch Informationen aus vorhergegangen 

Kapiteln wiederholt oder in einigen Fallen 

sogar mit gleichem Wortlaut wiedergegeben. 

Die Zusammenfassung der Ergebnisse und 

die Diskussion am Ende der Kapitel fallen in 

der Regel recht kurz aus. Die Schlussfolge- 

rung aus den Ergebnissen der Studien, die 

fur den Leser in der Regel am ehesten rele

vant sind, ist nicht in alien Kapiteln ersicht- 

lich. Im letzten Kapitel, das die Uberschrift 

„Conclusion“ tragt, werden nicht wie er- 

wartet die wichtigsten Erkenntnisse noch 

einmal zusammengefasst. Es werden anhand 

eines weiteren Modells Voraussagen uber 

zukunftige Verschmutzung in Chinas Pro- 

vinzen erstellt. Dies ist ein wichtiger Bei- 

trag, der aber besser als Studie fur sich 

stehen sollte als unter der Bezeichnung einer 

Zusammenfassung. Da in den vorausgegan- 

genen Kapiteln die Zusammenfassungen und 

Erkenntnisse sehr kurz gehalten wurden, ist 

dies umso bedauerlicher.

Das Buch von Managi und Kaneko soil nach 

Angaben der Autoren zur zukiinftigen Dis

kussion in der Politik beitragen. Bedauerlich 

ist, dass es sich lediglich an einen begrenzten 

Expertenkreis richtet. AbschlieBende Zu

sammenfassungen der wesentlichen Ergeb

nisse der einzelnen Studien sind sehr kurz 

gehalten und eine Gesamtzusammenfassung 

am Ende des Buches fehlt vollig. Das macht 

es fachfremden Lesem schwer, wenn nicht 

unmoglich, wesentliche Erkenntnisse zu 

erlangen.

Lisa Peterskovsky
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Ch’oe Che-u WMB (1824-1864), bis 1860 

mit burgerlichem Namen Ch’oe Pok-sul 

bzw. Ch’oe Cheson , zahlt zu 

den bedeutsamsten Personlichkeiten im 

spaten Chosdn-Korea. Von seinen Gefolgs- 

leuten Su-un 7K® („Wasserwolke“) gehei- 

Ben, rief er eine Bewegung ins Leben, die bis 

ins Jahre 1905 unter der Bezeichnung 

Tonghak jjC'®' („ostliche Lehre“) firmierte 

und maBgeblich an den turbulenten Ereignis- 

sen jener Tage beteiligt war (siehe z.B. 

Tonghak-Aufstand und Erster Sino-Japani- 

scher Krieg). Auch der von Son Pyong-hui 

(1861-1922) angesichts wachsender 

japanischer Repressalien veranlasste Na- 

menswechsel zu Ch’dndogyo 

(„Lehre des Himmlischen Weges“) lieB das 

kritische Gebaren der Anhanger nicht ver

stummen und bescherte der Gruppierung in 

den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 

den Ruf einer antikolonialen Widerstands- 

bewegung. Ch’oe Che-us Vermachtnis lebt 

bis heute in Form einer der prominentesten 

neuen religibsen Bewegungen Siidkoreas 

fort, mit - nach Eigenangaben - rund 1,1
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Millionen Mitgliedem und uber 280 Tem- 

peln (Kontrar dazu lasst sich aus den Volks- 

zahlungsdaten von 2005 auf etwa 30.000 

Mitglieder schlieBen. Der Autor verweist 

dariiber hinaus auf „seribsere Eigenangaben“ 

der Gruppierung von etwa 200.000, teils 

auch inaktiven Mitgliedem (184)). Zudem 

konnte Ch’ondogyo formell bis heute durch 

einen politischen Arm (Choson ch’ondogyo 

ch’dngudang -v1^) in der

Demokratischen Volksrepublik Korea FuB 

fassen.

Ch’oe Che-us Wirkung ist unbestritten, doch 

finden sich auBerhalb Koreas kaum kritische 

Studien, die neben historischen und doktrin- 

ellen Ausfuhrungen, reflektierten Uberle- 

gungen zum Selbstverstandnis der 

Stifterfigur ein MindestmaB an Platz ein- 

raumen. An dieser Stelle mbchte der Autor 

des vorliegenden Bandes, Paul Beime, an- 

setzen. Nicht eine historische Einbettung 

von Geschehnissen, Handlungsverlaufen der 

Protagonisten oder Organisationsstrukturen 

rund um Tonghak bzw. Ch’ondogyo gilt es 

zu skizzieren (181), sondem vielmehr den 

Versuch zu untemehmen anhand von zent- 

ralen Texten, das Selbstportrat einer religio- 

sen Griindergestalt - in deren letzten 

Lebensjahren - zu extrapolieren, die als 

neuer Archetyp eines Religionsstifters in 

Ostasien verstanden werden kbnne. Die 

Studie diene femer dem Zweck, die Ent

wicklung Ch’bndogyos sowie gleichgearte- 

ter Bewegungen durch einen zielgerichteten 

Blick auf das lehrmaBige Selbstverstandnis 

jenes „Prototypen“ besser zu begreifen (3).

Paul Beime ist Dekan und Professor am 

Melbourne College of Divinity. Nach seinen 

Studien in Siidkorea (M.A. / Yonsei Univer

sity) und den Vereinigten Staaten (M.Div. / 

Catholic Theological Union in Chicago & 

D.Min./Chicago Theological Seminary) 

promovierte er an der University of 

Queensland mit einer Dissertation zu 

Tonghak und Ch’oe Che-u, die die Basis der 

vorliegenden Studie bildet.

Formal leistet Beime sorgfaltige Arbeit: Die 

Umschrift des Chinesischen erfolgt nach 

Wade-Giles, das Koreanische wird gemaB 

der Revidierten Romanisierung aus dem Jahr 

2000 transkribiert; alles ohne erkennbare 

Mangel. Bibliographic (187-202) und Index 

(203-206) am Ende des Bandes sind 

ubersichtlich gestaltet und auBerst hilfreich. 

Zwei Wehrmutstropfen bleiben dennoch: 

Obgleich der/die Leserln hier und da liber 

beigefugte chinesische Schriftzeichen stol- 

pem wird, ware es wunschenswert gewesen, 

die romanisierten Begrifflichkeiten zur 

Ganze zumindest in einem Glossar in ihrer 

urspriinglichen Verschriftung zu erfassen. 

Femer ist es zwar erfreulich, dass der Autor 

bei Ubersetzungen mitunter den Originaltext 

anfuhrt, doch warum dies ausschlieBlich in 

Transkription geschehen muss, ist befremd- 

lich.

In neun Abschnitte gegliedert legt Beime 

zweifelsfrei die umfassendste Studie zu 

Ch’oe Che-u auBerhalb Koreas vor. Nach 

einer knappen sehr persdnlichen Riickschau 

auf die Entstehungsumstande der Arbeit 

(1-4), folgen aufschlussreiche Betrachtungen 

zur Quellenlage (5-13) in Kapitel 1. Das 

Folgekapitel bietet eine biographische 

Zusammenschau der Stifterfigur, bunt un- 

terlegt mit selbstreflexiven Aussagen Ch’oe 

Che-us, zu dessen Werdegang (15-35). 

Kapitel 3 enthalt eine textkritisch-verglei- 

chende Untersuchung der Aufzeichnungen 

zu Ch’oe Che-us spirituell-entschleiemden 

Begegnung mit Gott (37-67). Im Hauptteil 

der Studie - Kapitel 4 (69-112) und 5 

(113-141) - analysiert Beirne in aller 

Ausfuhrlichkeit zum einen die Rolle des 

Pujok fOa (mit ubematiirlicher Kraft ge- 

speiste/r Hieroglyphe bzw. Talisman), das 

als Symbol den Schlussel zu Ch’oe Che-us 

Denken sowie dessen Verbindung mit Gott 

darstelle (69). Zum anderen die Funktion der 

Chumun UJJ.5C (mit ubematiirlicher Kraft 

geladene Spruchformel), die in sich die 

personliche Frommigkeit gegeniiber Gott 

bzw. Ch’oe Che-us zentrale Lehre manifes- 

tieren sollen. Kapitel 6 greift die bisher 

erlangten Einsichten auf und formt daraus 

das Selbstbild Ch’oe Che-us als religioser
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Avantgardist, der das gottliche Potential 

ausschbpfend zu hehrsten Klarsicht und 

emotional-spirituellen Erleuchtung gelangte 

(143-151). Die nachfolgenden zwei Ab- 

schnitte zeichnen im Kern die weitere lehr- 

mafiige - zudem mabgeblich von Ch’oe 

Che-us Nachfolger Ch’oe Si-hyong -104 A 

(1827-1898) getragene (154-161) - Ent

wicklung der religibsen Bewegung fort (163- 

171). Das abschliebende neunte Kapitel lasst 

die Geschichte von Tonghak bzw. 

Ch’bndogyo summarised Revue passieren 

und endet mit einer uberblicksartigen 

Schilderung der gegenwartigen Situation der 

Gruppierung (173-185).

Paul Beime gelingt es eindrucksvoll unter 

Nutzung chinesisch- und koreanischsprach- 

licher Quellen, die Griinderfigur einer der 

eminentesten neuen religibsen Bewegungen 

Koreas in einpragsamer und schliissiger 

Weise zu charakterisieren. Die gesamte 

Diskussion erbffnet zudem einen instrukti- 

ven Blick auf den Grundstock der komple- 

xen Lehre Ch’bndogyos und induziert 

anhand Ch’oe Che-us Selbstverstandnis die 

religiose Triebkraft der Bewegung.

Der Band sei jener Leserschaft als Pflicht- 

lektiire empfohlen die sich eingehender mit 

dem Phanomen koreanischer Neureligiositat 

befassen mbchte. Alle anderen Leserlnnen 

finden in der Lektiire eine wertvolle textge- 

stutzte Abhandlung zu einem der wichtigsten 

neuzeitlichen religibsen Griindergestalten 

Ostasiens.

Lukas Pokorny


