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sich vorerst nur eine relative Chronologie aufstellen laBt, welche uns, was den 

Inhalt angeht, mit der Bildersaalgeschichte, in der der Terminus javaniya 

vorkommt, in die Nahe der Zeitenwende, i.e. 1. Jh. v. Chr. bis 1. Jh. n. Chr. 

fuhrt.

J. C. Jain, Life in Ancient India as depicted in the Jaina Canons, Bombay 

1947, S. 130, 163, streift nur kurz javaniya. Auf S. 130 notiert Jain auBerdem aus 

dem Thanahga-Kommentar „palhavi or pallavi (a cloth thrown on elephant’s 

back), das in Sheth’s PSM unter palhavi als hdthi kipith par vichdyd jdtd ek tarah 

ka kaprd ausgewiesen ist. Der Anklang an mittel-persisches Pahlawi ist unuber- 

horbar. Wir werden hier durch die Bezeichnung palhavi auf den Iran als 

Herkunftsland des Tuches hingewiesen, wie durch javaniya auf deren grie- 

chisch-persischen Ursprung.

4. UBER DIE SPRACHE DES MALLl-JNATA

Der vorgelegte Text ist in Ardhamagadhl-‘Halbmagadhi’ abgefaBt. Der 

Kommentator Abhayadevasuri hatte bereits erkannt, daB es sich bei dieser 

Sprache um keine reine Magadhi handelt, wenn er zu Samav. und Uvas. 

anmerkt: „Ardhamagadhi bhdsd yasydm rasor lasau Magadhyam ity ddikam 

Magadha-bhasa-laksanam paripdrnam ndsti“.^

Die AMg. stellt, mit der Alt-AMg. der Asoka-Inschriften (3. Jh. v. Chr.) ver- 

glichen, die jiingere Sprachstufe dar.

Nach Pischel, a.a.O., S. 5, geben uns die Inschriften Asokas Kunde von 

wenigstens vier mittelindischen Dialekten.

Am verbreitetsten ist unter diesen ein Dialekt, der folgende Merkmale, die 

denen des Magadhi-Dialektes am nachsten stehen, aufweist: Nom. auf -e anstatt 

auf -o, Akk. pl. auf -dni, anstatt auf -e, welch letzteres charakteristisch fur die 

westlichen Dialekte ist. Ferner die Verwendung von -/ anstatt -r. Dieser nach 

dem Osten weisende Dialekt, war die Amtssprache Asokas, der Inschriften aus 

Girnar, in einem westlichen Dialekt abgefaBt, gegeniiberstehen, in denen der 

Nom. sg. der u-Stamme auf -o, Akk. pl. auf -e auslauten, sowie -r iiberwiegend 

Verwendung fmden.43 44

Aber schon in der Alt-AMg. der Asoka-Inschriften tritt ein Merkmal auf, 

welches nach dem Westen weist, namlich die Verwendung von dentalem -5 

anstelle von palatalem -s, wie wir fur einen der Magadhi nahestehenden Dialekt 

erwarten wiirden.45

43 Zitiert nach Pischel, a.a.O., S. 15.

44 Vgl. E. Hultzsch, Inscriptions of Asoka, Oxford 1925. H. Liiders hat in ..Bruchstiicke 

buddhistischer Dramen“ 1911, auf S. 39ff. die Alt-AMg., Alt-Mg. u. Alt-Saurasenl als 

altere Sprachstufen gekennzeichnet.

45 Ein Beispiel fiir palatales -s bisher nur in der Inschr. der Joglmara Hohle am Ramgarh- 

Hiigel bei Chota Nagpur, in Charakteren des 3. Jh. v. Chr. geschrieben, nachgewiesen.
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Von der Magadhl, soweit sie uns in ihren sparlichen Zeugnissen erhalten 

geblieben ist, wird in der AMg. nur noch der Nom. s. auf -e, sowie AMg. und Mg. 

gemeinsames mama und tava (Gen. sg. des Pers.-Pronomens)46 uberliefert. 

Beispiel in unserem Text: „tam atthiyaim te kassai ranno vd java erisae orohe 

ditthapuvve jarisae nam ime mama orohe“ (MJ 140).

Und als Gegenstiick dazu: tava orohe (MJ 145). Sonst bietet die Sprache Eigen- 

tiimlichkeiten, welche in den westlichen Prakrits beheimatet sind: durchge- 

hende Verwendung von -rfiir -I, (es heiBt immer rdyd, niemals lajd in den bisher 

zuganglichen HSS), Gebrauch von dentalem -s; gelegentlich wird auch im 

Nom. sg. die Endung -o an Stell e von -e verwendet.

Aus dieser kurzen Skizze ist schon zu erkennen, dab AMg. eine Misch- 

sprache ist, in die bereits Merkmale der westlichen Prakrits eingedrungen sind, 

und damit ihren Namen Ardhamagadhl zu Recht tragt.

H. Jacobi47 unterscheidet in diesem Zusammenhang das Jain a Prakrit von der 

Jaina Maharastri.

Das ist nicht so iiberraschend, wenn wir daran denken, dab zwei wichtige 

Konzile zur Zusammenstellung des Kanons im Westen stattfanden: in Valabhi- 

Gujarat unter Devarddhiganin und in Mathura unter Skandilacarya. Auberdem 

hatte sich der Westen schon frith als ein giinstiges Aufnahmegebiet fur den 

Jinismus als auch fur den Buddhismus erwiesen, wovon das Kulturzentrum um 

Mathura allein schon iiberreiches Zeugnis ablegt. Die westliche Farbung in 

unserem AMg. Dialekt erklart sich wohl auch aus dem Umstand, dab der 

Jinismus schon frith Riickschlage in seinem Ursprungslande Bihar zu verbuchen 

hatte und sich deshalb sein Ausbreitungsdrang nach dem Siiden und den 

Westen richtete. Aus Par. 9.55 lernen wir, dab Jaina Mbnche schon zur Zeit 

Bhadrabahus (Ende 3. Jh. v. Chr.) angeblich wegen einer 12-jahrigen 

Hungersnot Bihar verlassen mubten und dadurch die Uberlieferung des Jina- 

wortes gefahrdet wurde. (Vgl. Einl. S. 15).

Es zeigt sich, wie schon gesagt, dab in unserem AMg.-Text neben iiberwie- 

gendem Nom. sg. auf -e bei u-Stammen auch der Nom. sg. auf -o vorkommt. Es 

wird dabei aber nicht immer so willkiirlich verfahren, wie es auf den ersten Blick 

scheinen mochte. Vielmehr sind in dieser durch Klischees gebundenen Litera- 

tursprache auch diese Dinge festgelegt.

Es labt sich in manchen Fallen sogar durch Stellenvergleich zeigen, warum in 

bestimmten Fallen der Nom. sg. auf -o steht. In MJ 5 wird der Name des Konigs 

Bala als Bale ndma rdyd eingefiihrt. und in MJ 6 sein Sohn Mahabbale namam 

ddrae. In beiden Fallen ist der zu erwartende Nom. sg. auf -e gegeben. Konig 

Bala begegnet uns in anderem Zusammenhang noch einmal in der Viyahapan- 

natti 11.11. als Bale namam rdyd (Suttagame I, S. 636ff.) wieder. Im weiteren 

Verlauf der Erzahlung lautet Balas Name immer im Nom. sg. auf -e aus.

46 Vgl. Pischel, S. 15 und S. 294.

47 H. Jacobi, Editor, „The Kalpasutra of Bhadrabahu,“ Leipzig 1879, Introduction, 

pp. 17 ff.
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In MJ 8 dagegen heiBt es auf einmal: „theragamanam Indakumbhe ujjdne, 

samosadhe, parish niggaya, Balo vi niggao." Wie hier der Nom. auf -o so unver- 

mittelt auftreten kann, wird durch eine parallele Wendung in Viyah. 1.1. geklart: 

parish niggaya, dhammo kahio, parish padigayh (Suttagame I, S. 384). Vgl. auch 

die Parallelstelle in Nay. 16, wo es mit Bezug auf den Thera Dhammaghosa 

heiBt: ,jen’ eva Siibhiimibhage ujjane ten’ eva uvhgacchanti 2 . . ., parish niggaya, 

dhammo kahio, parish padigayh" (V., XVI, 112, S. 163).

Diese klischeeartige Wendung mit dhammo kahio, Nom. sg. -o, in der Mitte 

dieser stehenden Wendung ist ofters belegt. Wir werden in diesem Klischee 

dhammo kahio niemals den Nom. sg. auf -e antreffen.

In MJ 8 ist dieses Klischee mit parisa niggaya unvollstandig wiedergegeben. 

An Stelle von dhammo kahio ist der Name Balo, mit niggao verbunden, getreten, 

dessen -o im Auslaut fur den Nom. sg. offensichtlich durch gewohntes dhammo 

kahio im parisa niggaya Klischee beeinfluBt wurde.

DaB es sich hierbei nicht um einen Zufall handelt, ist durch eine Parallelstelle 

in Nay. 1, welche die Wendung vollstandig bietet, erwiesen: „Tae nam Camphe 

nayarie parish niggaya, Konio niggao dhammo kahio, parish jam eva disim padi

gayh". (V, I. 5, S. 1).

Das letzte Beispiel macht es vollstandig klar, daB wir es hier mit festgegos- 

senen Formein zu tun haben, welche von spateren Redaktoren gehandhabt 

wurden, denen der Nom. sg. auf -o in der Feder lag. Es handelt sich hier offen

sichtlich um die glossierende, abkiirzende Zwischenschaltung einer spateren 

Redaktion, der das altere -e des Nom. sg. nicht mehr routinemaBig gelaufig war.

Damit ist aber nicht gesagt, daB in unserem MJ-Text dhammo nur den Nom. 

sg. auf -o vertragt.

In MJ 79 heiBt es z.B.: „kimpiya-dhamme nopiya-dhamme, dadha-dhamme no 

dadha-dhamme." In MJ 134 fragt Malli die Wanderasketin Cokkha: „Kim mulae 

dhamme pannatte".

Es handelt sich hierbei um alte Frageformeln, die den Nom. sg. -e beibe- 

halten haben.

Der Nom. sg. auf -o kommt in MJ 7 noch in der folgenden stehenden Formel 

vor: . . . egadivasenam pdnim genhdventi, pahca pdsayasaya pahcasao dao ....

In Antagadasao I findet sich die gleiche Wendung: „. . . atthanham rhyavara- 

kannhnam egadivasenam panim genhaventi, atth’ atthdo dao"; (Suttagame I, 

S. 1162, P. L. Vaidya-edition, p. 5). Weitere Beispiele fur Nom. sg. auf -o: MJ 9, 

13, 18(2) usw. Der Nom. sg. auf -e iiberwiegt jedoch im Text des MJ.

ZUM VERBUM IM TEXT DES MALLI-JNATA

Im folgenden sei noch ein kurzer Uberblick liber den Gebrauch der Tempora 

gegeben.
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In der fortlaufenden Erzahlung wechseln Prasens, Aorist und umschrei- 

bendes Perfekt, wie im Pali48, wobei der Gebrauch des Prasens in der AMg., 

unterschiedlich zum Pali, den Gebrauch der anderen Tempora bei weitem iiber- 

wiegt. Der Gebrauch der Tempora, sei im folgenden vom Prasens ausgehend, an 

Textbeispielen erlautert.49

A. DIE FUNKTION DES PRASENS IM MJ

a) Das Prasens bezeichnet einen Zustand in der Vergangenheit und in Verbin

dung mit dem Absolutiv dessen Andauern bis zum Eintritt einer neuen Hand

lung.

Beispiel MJ 15/16: „darin stimmten sie einander zu (padisunenti, Feststel- 

lung) . . . und verbrachten mit vielem Fasten bis zur 4. Mahlzeit usw. ihre Zeit 

(viharanti, Andauer d. H.). Da bewirkte (nivvattesu, Aor., eintretendes Ereignis) 

M. als Hausloser durch folgende Ursache ein Karma, welches seine Wiederge

burt als Frau zur Folge hatte: wenn die 6 Monche ... ein Fasten bis zur 4. Mahl

zeit eine Zeitlang einhielten (uvasampajjittanam viharanti), dann gab sich der 

Mbnch M. eine Zeit lang einem Fasten bis zur 6. Mahlzeit hin (uvasampaj/jittd- 

nam viharai, Andauer der Handlung in der Verg.).“

b) Verwendung des Prasens zur Aufzahlung sukzessiv einmal geschehener 

Ereignisse.

Beispiele, MJ 126: „Wie nun die Malergilde von dieser Geschichte Kenntnis 

erlangte (laddh’ attha samdna Part. Pras. Atman., zur Bezeichnung der Gleich- 

zeitigkeit), begab sie sich zu dem Fiirstensohn Malladatta (Jen’ eva Malladinnae 

kumdre ten’ eva uvagacchai, etwas einmal Geschehenes, im Pali steht in diesem 

Zusammenhang immer der Aorist50) . . . wiinschte Wohlergehen (vaddhdvei) 

und sprach folgendes (evam vayasi, Aor., Fortschritt der Handlung): dieser 

Kunstler, o Herr, hat in der Tat eine solche Kunstfertigkeit erlangt, erreicht und 

vervollkommnet (cittagaraladdhi laddhd patta abhisamannagayd, P. p. p., 

Konstatierung eines erreichten Zustandes), daB er aus dem Detail eines zweifu- 

Bigen Wesens usw. das Gesamtbild gestalten kann (nivvattei, auBerzeitlicher 

Tatbestand)“ .... MJ 127: „Darauf lieB Malladatta diesem Maier Daumen und

48 Vgl. Heinz Bechert, „Uber den Gebrauch der indikativischen Tempora im Pali“, 

Miinchner Studien zur Sprachwissenschaft, Heft 3, Miinchen 1953, S. 53-64. (Abk.: 

Be.). Ihm sei an dieser Stelle fur die Zusendung seines Aufsatzes gedankt.

49 Der Text ist hier gekiirzt wiedergegeben, um die Verbalformen deutlicher hervorzu- 

heben.

50 Vgl. Cullavagga, X. 1.5,01d.,S. 253, Z. 8: Atha kho Ayasmd Anando Bhagavato santike 

attha garudhamme uggahetva, yena Mahdpajdpati Gotami ten’ upasamkami (im Pali 

wird der Aorist zur Bezeichnung des Fortschreitens der Handlung in dieser Wendung 

regelmaBig gebraucht). Ubersetzung: „Dann begab sich der ehrwiirdige Ananda, 

nachdem er die acht wichtigen Vorschriften vom Erhabenen aufgenommen hatte, zur 

Mahaprajapatl Gautami“.
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Zeigefmger abschneiden (sanddsagam chinddvei) und auBer Landes verweisen 

(nivvissayam dnavei).“

Die Aufzahlung einmalig geschehener Ereignisse wird hier durch weitere 10 

Verba im Prasens weitergefuhrt und schlieBlich durch evam vayasT aufgefangen.

c) Prasens zur Bezeichnung der Zukunft.

Beispiel: „Nachdem M. die Lehrunterweisung gehbrt hatte, (dachte er bei 

sich), zunachst will ich mich von meinen lieben 6 Jugendgefahrten verabschie- 

den (dpucchdmi) und den Prinzen Bhalabhadra in die Herrschaft einsetzen (rajje 

thavemi) . . . und er verabschiedete sich (dpucchai, einmalig Geschehenes; im 

Pali wiirde hier der Aorist stehen) von . . . (MJ 10).

d) Fur das Prasens als zeitliche Gegenwart, ist aus dem Text des MJ kein Beleg 

beizubringen.

e) Zur Bezeichnung eines auBerzeitlichen Tatbestandes.

Beispiel, MJ 18: „. . . aufgrund (der vorher aufgezahlten) Ursachen erlangt 

die Seele (lahai jTo) den Zustand eines Tirthakara.“ Weitere Beispiele siehe 

Ende von MJ 126, zitiert auf S. 108.

B. DER GEBRAUCH DES AORISTS

a) Zur Bezeichnung einer eintretenden oder abgeschlossenen Handlung 

(Tatsache, Ereignis).

Beispiel, MJ 17: „Aufgrund der folgenden 20 Ursachen . . . bewirkte er ein 

Karma, welches die Individualitat und die soziale Stellung eines Tlrth. in sich 

einbeschlieBt (Titthayara-nama-goyam kammam nivvattinsu)".

Der s-Aorist antwortet hier auf die Frage: Was trat ein? und lost die weitere 

Frage aus: Was geschah nun weiter? Weitere Beispiele sieh MJ 16: nivvattesu 

und MJ 126: evam vayasi, welches sehr haufig verwendet wird.

b) Der Atmanepada Aorist steht in derselben Funktion: Beispiel MJ 61: „Als sie 

einst beisammen waren, ergab sich (samuppajjittha) folgendes wechselseitige 

Gesprach . . .“

c) Aorist am SchluB einer Aufzahlung sukzessiv einmal geschehener Erei

gnisse:

Der Abgesandte . . . nahm den Auftrag entgegen (padisunei) er begab sich in 

sein Haus, zu dem Glockenwagen mit den vier Glocken (jen’ ev a saegihejen’ ev a 

cdugghante dsarahe ten’ eva uvagacchai), er liefi den Wagen fertig machen (padi- 

kappavei), stieg auf {durudha, Konstatierung eines erreichten Zustandes), zog 

aus Saketa mit. . . heraus (niggacchai). Wo das Videha-Land, wo die Residenz- 

stadt Mithila, dorthin machte er sich auf den Weg (pahdrettha gamanae, 

Aorist mit Dativ-Infmitiv); am AbschluB einer Erzahlung und Ubergang zu 

einer neuen Erzahlung, die mit Aoristen beginnt, MJ 60: Es war einmal (hotthd, 

Aor.) ein Land Ahga mit Namen. Dort war (hotthd) die Stadt Campa, dort in der 

Stadt Campa war der Ariga-Kbnig Candacchaya (Tattha nam Campde nayarie 

Candacchde Aftgarayd hotthd, Aor.). Ruhen der Handlung im Verlaufe einer 

Erzahlung, wofiir Bechert im Pali den Gebrauch des Prasens feststellt (a.a.O.,
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S. 54).51 Bechert macht dabei die zur Beurteilung der vorliegenden AMg.- 

Stellen wichtige Beobachtung, dab in nachkanonischer Pali-Prosa gelegent- 

lich der Aorist steht, wo ein Prasens zu erwarten ware.52

Dieser Tatbestand legt fur die zuletzt erwahnten AMg.-Aoriststellen den 

SchluB nahe, daB hier eine jiingere Sprachstufe der AMg. vorliegt.

Die zuletzt behandelte Funktion des Aorists als abschlieBendes Endverb 

einer Reihe im Prasens stehender Verbal-Aufzahlungen am Ende einer Erzah- 

lung und die daran sich anschlieBende Folge von Aoristen am Anfang einer 

neuen Erzahlung ist zum syntaktischen und erzahlungstechnischen Klischee 

erstarrt. Es findet sich noch in folgenden Stellen des Malli-Jnata: MJ 88, 89; MJ 

99, 100; MJ 109-111; MJ 131, 132; MJ 145, 146; und vgl. auch MJ 191, 192.

Zusammenfassend darf dazu gesagt werden, daB in unserem AMg.-Text die 

eigentliche Handlung im Prasens berichtet wird und der Aorist zusammenfas

send erst am Ende einer prasentischen Erzahlungsreihe auftritt und die Hand

lung weiterfiihrt.

C. DAS MIT DEM P. p. p. GEBILDETE PERFEKT

a) Bezeichnet wie im Pali die Konstatierung eines erreichten Zustandes.

Beispiel MJ 189: „An welchem Tage namlich der Arhat Malli Wandermbnch 

geworden war (pavvaie, erreichter Zustand), . . . erlangte er das unendliche . . . 

bis . . . vollkommene hbchste Wissen und die rechte Anschauung“ (anante java 

kevalavarandnadamsane samuppanne; Konstatierung des erreichten Zustandes).

b) Aorist der Kopula mit P. p. p.

Beispiel MJ 90: „Sie hatte eine herrliche Korperform erlangt (. . . ukkittha- 

sarira jaydydvi hottha)'j MJ 91: „Einst war die Zeit fur das 4-monatige Badezere- 

moniell der Prinzessin Subahu herbeigekommen“ (Tise nam Subahue ddriyde 

annayd caummasiyamajjanae jde yavi hottha; betont den Charakter eines 

entstandenen und erreichten Zustandes in der Vergangenheit).

Im Pali wird damit eine Handlung im perfektiven Aspekt bezeichnet, durch 

die ein Zustand entsteht, der aber in der Vergangenheit schon wieder abge- 

schlossen ist. (Vgl. Bechert, S. 56).

MJ 132: „Dort in M. (weilte) die Wanderasketin Cok§a mit Namen, welche im 

Rgveda usw. einen hohen Stand des Wissens erreicht hatte“ (. . . riuvveya java 

suparinitthiya jayd yavi hottha, erreichter Zustand, in den HSS fehlt jdyd, 

welches hier zu erganzen ist).

51 Dazu ein Beispiel aus dem Cullavagga, 5.33, Vin. II, S. 139: Tena kho pana samayena 

Yamel’-Utekula nama bhikkhu dve bhatika honti, brahmanajdtikd kalydna-vaca 

kalydna-vak-karand. te yena Bhagava ten’ upasarikaminsu, upasamkamitvd Bhaga- 

vantani abhivddetva eka-m-antam nisidinsu. Es wird hier im Pali das Prasens 

gebraucht, wo in der AMg. der Aorist steht, und umgekehrt der Aorist, wo sich in der 

AMg. das Prasens findet.

52 Bechert verweist auf Jataka V. 37,2 usw.
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MJ 136: „Coksa von der Malli so angeredet, geriet in Zweifel“ (. . . bheya- 

samdvanna jdya vi hotthd, erreichter Zustand; hier nur vi hinter jdya, wie in MJ 

38: ukkhitthd ukkhittha-sarira jdya vi hotthd).

Fiir das umschreibende Perfekt in der Form des P. p. p. mit bhavai (im Pali 

hoti, sieh Bechert, S. 56, III a) findet sich ein Beleg in MJ 21: „So ist nun die 

erste Reihe des kleinen Simhaniskrldita-Fastenwerkes in sechs Monaten und 

sieben Tagen der Uberlieferung gemaB . . . bis . . . durchgefuhrt worden.“ (. . . 

drdhiyd bhavai, erreichter Zustand, dessen Entstehen durch Angabe der Zeit- 

dauer gekennzeichnet ist. Vgl. Becherts Beispiel, S. 57 aus Ud 1,3: Tena khopana 

samayena Bhagavd sattaham ekapallankena nisinno hoti vimuttisukham pati- 

samvedi „damals hatte sich der Erhabene fiir die Dauer von 7 Tagen mit 

gekreuzten Beinen niedergesetzt und freute sich des Gliickes der Erldsung“

Bechert bemerkt dazu: „In dem Satz: . . ., ist also der Anfang des siebenta- 

gigen Zeitraumes betrachtet.“

c) Vertauschbarkeit des Aorists mit dem P. p. p. ohne hattha und bhavai bei 

Fortschreiten der Handlung in der Erzahlung.

Beispiel, MJ 68: „Als nun die Seekaufleute ... in See gestochen waren 

(°samuddam . . . ogddhdndm samananam), traten viele ungiinstige, hundert 

Vorzeichen auf: Donner zur Unzeit, Blitz zur Unzeit usw.. . . (bahuim uppdiya- 

sayaim pdubbhuyaim tarn jaha, . . .)“, Bezeichnung eintretender Ereignisse, 

antwortet auf die Frage: Was trat ein? und lost die weitere Frage aus: Was 

geschah nun weiter? Vgl. die Defmierung der Funktion des Aorists auf S. 39-40 

der Einleitung.

Weiteres Beispiel MJ 79: „Damals glaubte ich nicht, d. G. L., dem Sakra die

sen Sachverhalt und folgendes kam mir in den Sinn: ...(... aham . . . Sakkasa 

no eyarn attham saddahdmi tae nam mama im’ eyaruvam ajjhatthie: . .

d) Zur Bezeichnung der aktuellen Vergangenheit.

Beispiel, MJ 105: „Wir, o Herr, sind aus Mithila von Konig Kumbhaka auBer 

Landes verwiesen worden und nun hierher gekommen“ (amhe nam sami 

Mihilao Kumbhaenam rannd nivvisaya samdna iha havvam agaya, ein soeben 

eingetretenes Ereignis). MJ 128: „So ich nun, o Herr, von dem Prinzen Malla- 

datta . . . auBer Landes gewiesen wurde, bin ich hierher gekommen (. . . iham 

havvam dgae).“

e) Das P. p. p. als Hilfsverb zur Bezeichnung der begonnenen und noch 

andauemden Handlung, mit ydvi hotthd.

Beispiel MJ 114: „Die Malergilde . . . schickte sich an, die Bilderhalle mit 

Formen auszumalen (Tae nam sa citta-garaseni. . . cittasabham havabhdva java 

citteum pauttd (VL payatta) ydvi hottha).“

D. DAS FUTURUM

Die futurische Formenbildung auf -issai wird im Text des MJ nur selten 

gebraucht, z.B. MJ 91: ... Subdhue dariyae kallam caummasiya-majjanae 

bhavissai.
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Diese futurische Form wird dagegen haufiger durch die prasentische zur 

Bezeichnung der nahen Zukunft ersetzt. Z.B. MJ 74: . . . to te aham eyam poya- 

vahanam dohim ahguliydhim genhami 2 sattatthatalappamanamettaim uddham 

vehdsam uvvihdmi, antojalamsi niccholemi, jd nam tumam . . . akdle eva jiviydo 

vavarovijjasi. (Vgl. MJ 79).

Zusammenfassend sei hier nochmals festgestellt, daB die Verwendung des 

Prasens zur Aufzahlung sukzessiv einmal geschehener Ereignisse in unserem 

Text den Gebrauch anderer Formen bei weitem iiberwiegt. Die eigentliche 

Handlung wird also im Prasens berichtet.

Der Aorist kann das Eintreten, den AbschluB und das Fortschreiten der 

Handlung, wie im Pali, bezeichnen. AuBerdem kommt ihm aber noch die Funk- 

tion zu, das Ruhen der Handlung im Verlauf der Erzahlung auszudriicken, 

wofiir im Pali das Prasens steht. (Vgl. S. 38 der Einl.).

Diese nicht mehr so streng gehandhabte Opposition der Aspekte in der AMg. 

unseres Textes, im Gegensatz zu der des alteren Pali, laBt den SchluB zu, daB der 

vorliegend bearbeitete Text eine jiingere Sprachstufe der AMg. reprasentiert.

5. ZUM INHALT DES MALLI-JNATA

Eine iibersichtlich dargestellte Inhaltsangabe ist bereits von Dr. Wilhelm 

Hiittemann, Die Jnata-Erzahlungen, im sechsten Ahga des Kanons der Jinisten, 

StraBburg 1907, auf S. 29-37 gegeben worden.

Er leitet seine Inhaltsangabe mit den folgenden Worten ein: „Das achte 

Adhyayana ist eine Legende, die von der neunzehnten Tirthakari „Malli“ 

handelt, oder besser von der Malli, die als einzige Frau in der Reihe der Tirtha- 

kara die neunzehnte Stelle einnahm“. (S. 29).

Die an sich richtige Bemerkung muB nur dahingehend berichtigt werden, daB 

sich im Text des MJ nirgendwo eine Stelle findet, welche den Terminus 

Tirthakari rechtfertigte. Ein solcher Terminus mit einer femininen Endung ist 

auch auBerhalb des MJ nicht in der Jaina Literatur gebrauchlich, worauf ich 

kurz in meiner Anm. zu MJ 192 (sieh Ubers. S. 139) eingegangen bin.

Die inhaltliche Anordnung der MalH-Biographie ist Iibersichtlich zusammen- 

gestellt. Das Rahmenwerk der Erzahlung, Anfang und Ende, halt sich in der 

Diktion genau an das, was wir von anderen Tirthakara- und Jaina-Heiligen- 

Biographien im Kanon gewohnt sind. Dazwischen sind sechs Erzahlungen 

geschaltet, welche liber sechs Kbnige berichten, mit denen Malli in friiherer 

Existenz eng befreundet war, die sich alle sechs gleichzeitig um die Hand der 

Prinzessin bemiihen. Sie werden schlieBlich alle von dem ekelerregenden 

Inhalt, den auBere Schbnheit in sich bergen kann, so iiberzeugt, daB sie der 

Malli in die Hauslosigkeit folgen.

Die Konigsgeschichten sind von mir schon in der Einleitung, in den Anmer- 

kungen zur Ubersetzung und in den Erl. z.T. auf ihren text- und kulturgeschicht- 

lichen Wert hin untersucht worden. Diese Geschichten tragen kraftige, indivi-


