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Zusammenhang zwischen der Entwicklung 

der gesellschaftlichen Makrostrukturen und 

der Perzeption dieser Strukturen in der Le- 

benswelt erklart werden. Studien zur sozialen 

Ungleichheit sollten in Zukunft somit noch 

starker auf diese subjektiven Prozesse der 

diskursiven Verarbeitung von Strukturen und 

der Resonanz dieser Diskurse in der Gesell

schaft eingehen.

David Chiavacci

Martina Ebi: Praktische Grammatik der 

japanischen Sprache

Wilhelmsfeld: Gottfried Egert Verlag, 2008, 

XVIII+266 S., EUR 23,00

Das Buch ist in 27 Kapitel unterteilt, die 

jeweils einen spezifischen Aspekt der japani

schen Grammatik behandeln. Diese untertei- 

len sich insgesamt wiederum in 249 Paragra- 

phen, welche die unterschiedlichen gramma- 

tikalischen Begriffe naher erlautem. Bei der 

Reihenfolge wird einer alphabetischen An- 

ordnung eine thematische bevorzugt, wodurch 

der Benutzung des Registers und des Abkiir- 

zungsverzeichnisses besondere Bedeutung 

zukommt. Diese erweisen sich als auBerst 

ntitzlich, da man mit ihnen schnell auf den 

jeweils gesuchten grammatikalischen Begriff 

zugreifen kann.

Ebi beginnt mit einer kurzen Einfuhrung in 

die japanische Schrift und Wortbedeutungen, 

sowie mit einer Vorstellung der Struktur des 

einfachen Satzes, womit besonders dem 

Anfanger der erste Einstieg in die japanische 

Sprache erleichtert wird. AuBerst wichtig ist 

dabei auch die Vorstellung der japanischen 

Wortarten zu Beginn, die spater das Nach- 

schlagen in japanischsprachigen Lexika ver- 

einfachen.

In den Paragraphen, bzw. Unterkapiteln z.B. 

zu den Zeit- und Mengenangaben veranschau- 

licht Ebi die japanischen Begriffe in Kanji in 

Tabellenform, sowie die deutsche Bedeutung 

in lateinischer Hepbum-Umschrift. Da sich 

das Buch insbesondere mit den grammatikali

schen Anforderungen der Stufen 4 und 3 des 

weltweit durchgefuhrten Japanischtests (Japa

nese Language Proficiency Test: JLPT) be- 

schaftigt, ist die mangelnde Umschrift der 

Kanji in Furigana somit auch der einzige 

Schwachpunkt dieser praktischen Grammatik, 

die sonst sehr iibersichtlich aufgebaut ist. 

Besonders fur den Anfanger des Japanischen 

ware eine Umschrift in Furigana hilfreicher, 

da er sich so „nebenbei“ auch schneller das 

Hiragana-Schriftsystem einpragen kbnnte.

Jedoch richtet diese Grammatik sich nicht nur 

an Lemende des Anfanger- und Mittelstufen- 

niveaus, sondem durchaus auch an Fortge- 

schrittene, die der Stufe 2 des JLPT zugeord- 

net werden kbnnen. So wurden u.a. Teilaspek- 

te der Sprache der Ehrerbietung mit aufge- 

nommen und die Konjunktionen in aller 

Ausfuhrlichkeit behandelt. Diesem Anspruch 

wird die Grammatik durchaus gerecht. Eine 

weitere Hilfe stellen die Anmerkungen unter 

den Paragraphen dar, die den Lemenden auf 

etwaige Besonderheiten des jeweiligen As- 

pekts und/oder Ahnlichkeiten mit anderen 

grammatikalischen Aspekten der japanischen 

Sprache hinweisen. Ebenfalls werden sowohl 

informelle und Standardsprache als auch die 

ehrerbietige Sprache in den Kapiteln in meh- 

reren Beispielsatzen ausfuhrlich behandelt, 

was dann auch den fur die japanische Sprache 

so wichtigen Kontext verstandlich werden 

lasst. Die Beispielsatze sind haufig auch so 

gewahlt, dass sie Aussagen des alltaglichen 

Lebens beinhalten, wodurch dem Lemenden 

gleich einige fur den allgemeinen Sprach- 

gebrauch wichtige Floskeln vermittelt wer

den. Dies gilt insbesondere fur relativ kom- 

plexe Bereiche der japanischen Grammatik 

wie z. B. den Verben und den Konjunktionen. 

Beide werden tabellenartig dargestellt, wobei 

bei den transitiven und intransitiven Verben 

erfreulicherweise eine systematische Eintei- 

lung gewahlt wurde, die oft in anderen 

Grammatiken nicht zu Linden ist. Des Weite- 

ren sind den Beschreibungen zu den Konjunk

tionen bei eventuellen gleichen Bedeutungen 

die unterschiedlichen Konnotationen hinzuge- 

fugt worden, welche die Nuancen verdeutli- 

chen.
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Ebis Praktische Grammatik ist so gesehen 

jedem Japanischlemenden zu empfehlen, der 

sich auf eine Priifung vorbereitet oder auch 

nur ein Nachschlagwerk sucht. Die kleinen 

Schwachen, sofem man sie tiberhaupt als 

solche bezeichnen kann, werden durch die 

Vorteile mehr als aufgewogen.

Markus Arnemann

Roland Rich, Luke Hambly, Michael G. 

Morgan (eds.): Political Parties in the 

Pacific Islands

Canberra: Pandanus Books, Australian 
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34,95

Politische Parteien gelten als unverzichtbarer 

Bestandteil der reprasentativen Demokratie. 

Grund genug, dem Stand der Entwicklung 

politischer Parteien in der Region des Stidpa- 

zifiks nachzugehen, der in die drei kulturellen 

Raume Melanesien, Polynesien und Mikrone- 

sien unterschieden wird. In drei Gesamtiiber- 

blicken werden zu Beginn unter Bezug auf 

westliche und afrikanische Erfahrungen eine 

erste Kategorisierung bestehender politischer 

Parteien vorgenommen (Roland Rich), die in 

der Politik iiberragende Bedeutung kultureller 

Tradition eruiert (Steven Ratuva) und die 

politischen Konsequenzen unterschiedlicher 

Wahlgesetze und deren Reform zur Etablie

rung einer tragfahigen Parteienlandschaft 

untersucht (Jon Fraenkel). Dem schlieBen sich 

sieben Fallstudien an, die von Timor-Leste im 

Westen fiber Papua-Neuguinea, die Salomon 

Inseln, Vanuatu, Neukaledonien und Fidschi 

bis nach Samoa im Osten reichen, eine GroB- 

region, die hinsichtlich der Distanz fast derje- 

nigen von London bis Neu-Delhi entspricht. 

Die Autoren sind Joao Saldanha, Ron May, 

Tarcisius Tara Kabutaulaka, Michael Morgan, 

Alaine Chanter, Alumita Durutalo und Aso- 

fou So'o. Der Sammelband ist am Centre for 

Democratic Institutions der Australian Natio

nal University in Canberra entstanden, das 

sich in den benachbarten souveranen Insel- 

staaten in der Demokratieforderung engagiert. 

Die Systematisierung bestehender Parteien 

der Region erweist sich als schwierig, was 

nicht nur auf unterschiedliche Kolonialmachte 

zuruckzufiihren ist. So waren in den hier 

detailliert thematisierten Landem Portugal, 

England, Australien, Neuseeland und Frank- 

reich sowie Deutschland (Neuguinea und 

Samoa) und Indonesien (Ost-Timor) beteiligt. 

Hinzu kommen unterschiedliche rechtliche 

Grundlagen, institutionelle Ausformungen 

und Wahlsysteme. Allein die Differenzen in 

politischen Stilen und Verhaltensweisen 

zwischen Insel-, Kusten-, Hochland- und 

stadtischen Gebieten in Papua-Neuguinea 

diirften grbBer sein, als die existierenden 

Unterschiede in jeder westlichen Nation. 

Hinzu kommen linguistische (Vanuatu ver- 

fiigt bei einer Bevolkerung von 200.000 uber 

100 Sprachen), ethnographische und umwelt- 

bezogene Abweichungen sowie politische 

Fiihrungskulturen, deren Bandbreite von 

egalitar autonomen melanesischen bis zu 

hochgradig stratifizierten polynesischen 

Sozialstrukturen reicht. Neben der Vielfalt 

sind als weitere wichtige Determinanten die 

insulare Kleinheit und Abgeschiedenheit zu 

beriicksichtigen, die bis auf Papua-Neuguinea 

alle Inselstaaten kennzeichnen. Deren Ge- 

samtbevblkerung belauft sich gegenwartig auf 

gerade 9,5 Millionen Einwohner.

Auch wenn mittlerweile in den meisten Stid- 

pazifikstaaten eine Generation Erfahrung mit 

der Demokratie besitzt, die sich trotz endemi- 

scher Instability in regularen Parlamentswah- 

len und geordneten Regierungswechseln 

niederschlagt, stellen Parteien weiterhin eher 

eine Raritat derm ein pragendes Struktur- 

merkmal dar. Von 21 von Fraenkel aufgeliste- 

ten Staaten und Terri tori en verfugt ein Drittel 

fiber keine Parteien. Politische Parteien ent

standen in der Region zwar im Zusammen- 

hang der Unabhangigkeit der 1960er und 

1970er Jahre. Diese hatte aber keinen forcie- 

renden Einfluss auf die weitere Entwicklung 

der bis heute fragmentierten Parteienland- 

schaften. Abgesehen von Ost-Timor und 

Vanuatu gab es in der Region weder nen- 

nenswerte nationale Unabhangigkeitsbewe-


