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mmmmmiszsi
Unter ben Anklagen, bie gegen bie gegenwärtige alt* 

teftamentlicbe Sorfcbung von (Dännern ber Rircbe erhoben 
werben, wirb keine fo häufig gebärt unb ¡ft keine fo fcbwer* 
wiegenb wie bie, bafr burcb bie altteftamentlicbe Kritik 
ber Glaube an bie göttliche Offenbarung 3erftört werbe. 
(Dan weift barauf bin, bafe bie mobernen altteftament* 
lieben Sorfcber fo viele Gefcbicbten bes Alten Ceftamentes 
für Sagen ober (Dytben erklärt, fo viele Perfonen gän3Ücb 
aus ber Gefcbicbte geftricben ober minbeftens in eine 
neue profane Beleuchtung gerückt, fo vielfach bie heiligen 
Schriften Alten Ceftaments ihren von jeher hochverehrten 
Verfaffern abgefproeben unb unbekannten Scbriftftellern 3U= 
gefchrieben, fo viele Bücher in eine verwirrenbe Sülle 
ein3elner „Quellenfcbriften“ 3erlegt unb noch oben brein 
eine (Denge von Bearbeitungen unb Gloffen in ihnen 
angenommen hätten: fo bafe aus ber uns allen von 
Einb auf vertrauten altteftamentlicben Beilsgefchichte ein 
wüftes Chaos geworben fei, für bas fich niemanb er* 
wärmen könne, unb in bem niemanb bie Banb bes wal* 
tenben Gottes 3U erkennen vermöge; unb bemnacb 
glaubt man ein Recht für bie Behauptung 3U haben, 
bafr ber letjte verborgene Grunb für bie kritifchen Auf» 
ftellungen ber Unglaube ber Sorfcber fei.

W as hat bie altteftamentlicbe Sorfcbuna auf biefen 
Vorwurf 3U erwibern ?

Cs ift ohne weiteres 3U3ugeben, bafc bie moberne 
altteftamentlicbe Wiffenfcbaft ficb wirklich von ber bisher 
in ber Kirche berrfebenben Überlieferung aufs ftärkfte 
entfernt unb von bem ber evangelifeben Wiffenfcbaft 3m 
ftebenben Rechte ber Rritik ben weiteften Gebrauch ge* 
macht bat; es ift bemnacb wohl verftänblich, wenn unter 
ben unferer Sorfcbung ferner Stebenben bie Srage laut 
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wirb, w as benn eigentlich noch feftftebe, wo fo vieles 
fcbon gefallen ift. fluch bas ift wohl 3U3ugeben, baß 
bie altteftamentlicbe Kritik gelegentlich ein wenig 3U 
weit gegangen ift, unb baß vielleicht in 3 ukunft manche 
biblifcbe Überlieferung, bie gegenwärtig verworfen ober 
für jung erklärt wirb, wieber 3U Ehren kommen möchte. 
Schließlich läßt ficb auch nicht beftreiten, baß wirklich 
bie unb ba ein 3erfeßenber unb profaner Seift in unfere 
Wiffenfcbaft eingebrungen ift.

Wenn wir aber unfern Gegnern fo weit entgegen* 
kommen, fo müffen wir ihnen bocb anbrerfeits mit Ent* 
fcbiebenbeit entgegenbalten, baß es eine arge Verkennung 
ift unb von geringer Kenntnis bes Eatbeftanbes 3eugt, 
wenn man unferer Wiffenfcbaft vorwirft, fie fei einfeitig 
negativ. In Wirklichkeit haben bie altteftamentlicben 
Sorfcber von Anfang an beim Oieberreißen fofort an 
ben Deubau gebäht. (Dit Stol3 barf ber altteftament* 
lihe Ebeologe barauf binweifen, baß uns bie Arbeit 
ber leßten Generationen eine große 3 abl gemeinfam 
anerkannter Refultate gebraht bat, baß in ben leßten 
Jabr3ebnten ein Bilb ber israelitifhen Religionsgefcbicbte 
aus bem Shutte ber Jabrtaufenbe vor unfern Augen 
aufs neue erftanben ift, farbenreih, lebensvoll, er* 
fhütternb unb begeifternb, unb baß gerabe bie viel* 
gefcbmäbte Kritik, bie boh in W irklihkeit nur eine 
notwenbige Vorbebingung aller wiffenfcbaftlicben Sorfcb* 
ung ift, mit ba3U gebient bat, bie perfonen unb 
Gefcbicbten ber alten 3 eit unfern Gefcblecbt wieber 
lebenbig 3U mähen. E s ift unferm 3 eitalter eigen* 
tümlih, baß es Gott beutliher als in ber Datur, 
in ber Gefhihte ber (Denfcben wirken fiebt. Bier aber, 
im Alten Eeftament, haben wir aufs neue eine G efhihte 
entbeckt, fo reih  an flammenben Gottesbelben, an ge* 
wattigen Gerichten unb wunberbaren Sügungen, eine 
Gefhihte, an ber jeber, beffen Sinn niht ftumpf ge* 
worben ift unb ber fein Ber3 niht verfcbließi, mit 
Begeiferung unb Ehrerbietung bas Walten unferes 
Gottes erkennt. Bier quellen wirklih Brunnen lebenbigen 
Waffers für jeben, ber bas göttlihe Walten in ber Gefhihte 
würbigen kann. Wir können bie Boffnung niht aufgeben,
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ja, wir feben fie in ber Gegenwart fcbon 3um te il erfüllt, baß 
unfere Wiffenfcbaft von ihren Gegnern einft beffer gewürbigt 
werben unb baß fie ficb ftatt einer fcbeinbaren Seinbin einft 
a ls eine Bunbesgenoffin ber Rircbe berausftellen wirb.

Als eine Probe moberner hritifcber Scbriftforfcbung 
verfucben wir im folgenben, bas Bilb bes Propheten 
Clias nach ben Quellen 3U 3eicbnen, mit ber Abficbt, an 
biefem Beifpiel 3U 3eigen, wie bie gegenwärtige Sorfcbung 
3war aus Refpeht vor ber Wahrheit ficb nicht entfcbließen 
bann, bie im Alten 'Ceftament vorliegenbe Überlieferung 
ohne weiteres bin3unebmen, fonbern vielmehr fi<±> ver* 
pflichtet fühlt, fie 3U erproben unb 3U ficbten, wie 
aber biefe Arbeit bocb fcbließlicb ba3u führt, bie Ge* 
ftalten ber alten 3 eit für unfere Anfcbauung in ein 
neues Ceben 3U erwecben.

Demnach 3erfällt unfere Arbeit naturgemäß in 
brei Kapitel: wir haben e r f t e n s  3U fragen, w as bie 
Überlieferung von Clias er3äblt; 3 w e i t e n s ,  wie biefe 
Dacbricbten 3U beurteilen finb; b r i t t e n s  müffen wir 
verfucben, felbft ein Bilb bes Clias 3U entwerfen.

Dun würben wir aber ben Cliaser3äbtungen Un* 
recht tun, wenn wir fie einfeitig britifcb, nur mit bem 
Intereffe bes bie Überlieferung fichtenben ßiftorihers be* 
banbeln würben. Denn biefe Gefcbichten fprecben fo 
große Gebanhen aus unb liegen in einer fo votlenbeten 
Geftalt vor, baß fie, auch gan3 abgefeben bavon, wie 
viel Biftorifcbes in ihnen enthalten fein m ag, ihren 
religiöfen unb hünftlerifcben Wert behalten. S o  muß 
alfo bie biftorifdo=kritifcbe Betrachtung burcb eine anbere 
e rg ä b t werben, bie biefer Bebeutung ber G ab lu n gen  
als religiöfer ftunftwerhe gerecht wirb. Darum hier noch 
einige Worte über bie äftbetifcbe Unterfucbung, bie in unferer 
Wiffenfcbaft 3war fcbon recht alt ift, aber bocb hinter 
anberen Geficbtspunhten ungebührlich bat 3urüchfteben 
müffen. Denn um biefer hünftlerifcben Seite ber Gefcbichten 
ihr Recht 3U geben, genügt es nicht, gelegentlich in ein paar 
ent3Üchte Ausrufe aus3ubrecben unb etwa bie Ceicbtigheit 
unb Gewanbtbeit ber Darftellung 3U preifen, fonbern hier 
liegen ernftbafte Probleme vor, Probleme, bie ficb in ben 
beiben ßauptfragen 3ufammenfaffen laffen, w as ber



äftbetifcbe Einbruch biefer Stählungen fei, unb burcb 
welche CDUtel er hervorgebracht werbe. Solche Be= 
tracbtung aber wirb von felber 3U einer literar = bifto= 
rifcben; b. b. wenn wir bie befonbere äftbetifcbe Art 
eines Stückes erhannt haben, müffen wir verfucben, es 
in eine G e f c b i c b t e  b e r  C i t e r a t u r  ein3ujefeen. 
Diemanb fürchte, bafe wir burcb bie Befchäftigung mit 
folchen Problemen von ber Religionsforfcbung all3uweit 
abgelenht werben. Sorm unb Inhalt eines Runftwerkes 
finb ja nicht fo getrennt, bafe man ben Inhalt behanbeln 
unb bie Sorm aufeer fleht laffen könnte. Vielmehr, wer 
ficb um bie Sorm bemüht, kann biefe Arbeit gar nicht leiften, 
ohne in ben Inhalt felbft ein3ubringen; unb biefej Inhalt ift 
in ben Eliaser3äblungen nichts anberes als bie Religion, 
bie ficb in ihnen fo herrlich ausfpriebt. So  ift von einer 
eingehenberen literarifcben Bebanblung bes Alten Defta= 
mentes, wie fie bie 3 uhunft hoffentlich bringen wirb, auch 
eine intimere Erkenntnis ber altteftamentlicben Religion 
felber 3U erwarten.

Einige ber äftbetifcb = literargefcbicbtlichen Sragen, 
bie im folgenben aufgeworfen werben follen, feien hier 
hur3 angebeutet1). Die wiebtigfte Aufgabe ift bei jeber 
literarifcben llnterfucbung biefe, bie G a t t u n g  bes vor= 
liegenben Stückes 3U erkennen. Solche Sragen pflegen 
wir bei einem mobernen Werke nicht ausbrüchlicb 3U 
behanbeln, weil ihre Beantwortung felbftverftänblicb ift; 
benn jebermann weife, bafe etwa bie S täh lu n g  von 
.Dornröschen“ ein (T)ärcb e n , Goethes „Wablverwanbt= 
febaften“ ein R o m a n ,  CDommfens „Römifcbe Ge= 
febiebte“ aber G e f c b i c h t s e r 3 ä b l u n g  ift. flnbers 
aber in ber Antike. Denn hier gibt es viele Gattungen, 
welche bie CDoberne nicht kennt, ober bie ihr hoch in 
biefer Ausbilbung unbekannt finb.

Die beiben Gattungen, bie für bie Eliasgefcbicbten 
in Betracht kommen, finb S a g e  unb G e f ch i ch t e. 
Wir haben alfo 3U fragen, ob biefe Stählungen Sage 
ober Gefcbicbte feien. Diefe Srage ift im 3 ufammen= 
bange einer berartigen literarifcben Unterfucbung eine 
etwas anbere, nämlich umfaffenbere, als bie, welche 
ber kritifche Biftoriker aufwirft: benn wenn biefer eine
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folcbe Srage {teilt, fo tut er es, um bas Sagenhafte, 
Unglaubwürbige ausmer3en 3U können; bem Citerar* 
biftoriker aber kommt es barauf an, b ie  l i t e r a r i f che 
C i g e n a r t ber Stäh lu n g  feft3uftellen. S o  bient aljo 
biefe Betrachtung hier ba3u, bie kritifcbe 3U vertiefen 
unb um fo fefter 3U begrünben.

Sage unb Gefcbicbte haben gemeinfam, bafe fie 
beibe Stählungen finb, unb bafc fie beibe auch biftorifdoe 
Perfonen unb Begebenheiten bebanbeln. S ie  unter* 
fcbeiben {ich baburcb, bafe bie Gefcbicbte bie gelehrte, 
profaifcbe, bie Sage  aber bie volkstümliche, poetifcbe 
Gattung ift. Die Gefcbicbte will er3äblen, wie es wirklich 
gewefen ift; bie Sage  aber will erfreuen, begeiftern, 
rühren. Die Gefcbicbte, wenigftens in ber Antike, ban* 
beit von öffentlichen Begebenheiten, 3uerjt von ben 
Königen, befonbers von ben Kriegen; bie Sage  aber 
von Dingen, bie bas Volk intereffieren, von privatper* 
Jonen ober von bem Privatleben ber gejcbicbtlicben Ge* 
ftalten. Demnach gibt es eine Reibe von (Derkmalen, 
an benen ficb im ein3elnen erkennen läfjt, ob eine €r* 
3äblung gelehrt = gejihicbtli(her ober poetijcb * volkstüm* 
lieber Art ijt; von biejen (Derkmalen wirb im folgenben 
3U reben fein.

Auch bas alte Israel bat eine G e f  (hiebt* 
J c h r e i b u n g  gekannt, beren fcbönjtes Beifpiel uns im
2. Samuelisbucb in ber S täh lu n g  von Abjaloms Auf* 
Jtanb erhalten ijt. Sreilicb bat biefe ßiftorie in ber Antike 
für moberne Begriffe noch manche poetifcbe 3 üge, wie 
es benn allerlei CDifcbungen 3wifcben beiben Gattungen 
gibt.

Auch barin unterfebeiben ficb Sage  unb Gefcbicbte, 
bafe biefe nur ge feb rieb en  ejeiftiert, wäbrenb bie S ag e  
urfprünglich münbticb er3Öblt unb erft nachträglich auf* 
gefebrieben wirb; hiermit ift gegeben, bafe bie entehre 
Gefcbichtsbarftellung bas Werk eines entehren Schrift* 
ftellers, bie S ag e  aber bas S te u g n is  einer gan3en Gemein* 
febaft ift, an bem viele gebilbet haben. Darnach ift auch bie 
Kunft ber Sagener3äbler 3U beurteilen: es ift eine unbe* 
wufete Kunft: hier geftaltet ber ein3elne S tä b le r  fein 
Werk 3war nicht in künftlerifcber Sreibeit, aber, ohne es
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3U wiffen unb 3U wollen, folgt er ben eingeborenen 
Gefetjen ber Schönheit.

Cine anbere Reibe von fragen banbeit über bie 
e  i n b e i t e n, aus benen bie Stählungen befteben. fluch 
bie Beobachtung folcber literarifeben Einheiten ift für bie 
literarifebe Betrachtung ein grunblegenbes Problem, beffen 
Erlebigung aller Ein3elunterfucbung vorausgeben mufe. 
Hun finb bie Einheiten, in benen ficb bie Sage  unb bie Ge* 
fcfoichte ausfpreeben, von verfebieben großem Umfang; benn 
ber Gefcbicbtfcbreiber berichtet 3ufammenbängenb über 
einen gan3en großen biftorifeben Verlauf; bie Sage  aberbe* 
ftebt urfprünglicb in ber form  ber e in 3ein en  E täb lu n g : 
nur je eine folcbe Stäh lu n g  auf einmal wirb in ber 
münblicben Grabition berichtet. Wir können aus ben 
Genefisetäblungen eine gan3e Gefchicbte bes Sagen* 
ftiles berauslefen2). flucb ba erkennen wir mit aller 
Deutlichkeit, bajj bie ein3elne E täb lu n g bie urfprüng* 
licbfte Cinbeit ift; folcbe Gefcbicbten aber finb in ber 
älteften 3 eit febr kur3 gewefen, fo kur3, bafj fie manch* 
mal nur einige unfere biblifeben Verfe umfaßten. Dann bat 
es eine fpätere Epoche gelernt, größere Einheiten 3U bilben, 
unb 3war inbem fie entweber mehrere Sagen 3U einem 
„ S a g e n k r a n 3 e “ 3ufammenbanb, ober inbem fie bie ur* 
fprünglicbe Etäbtung in bie Cänge 30g; ein ßauptmittel 
biefes „ a u s g e f ü b r t e r e n  S tils “ ift bie Wieberbolung: 
etwa fo, bafj in einer Rebe bas Gefcbebene noch einmal 
berichtet, ober bafj bas (Dotiv noch einmal er3äblt unb 
variiert wirb.

Die umfangreicheren G ab lu n gen , bie fo entftanben 
finb, 3erfallen gewöhnlich in kleinere Einheiten, in „S3e* 
nen“, bie meift ftark von einanber abgefe^t finb: folcbe 
„S3enen“ finb entweber urfprüngeieb felbftänbige Ge* 
fcbichten, bie fpäter aber 3U einer Einheit 3ufammengefügt 
worben finb, ober fie finb — w as gewöhnlich febon ber erfte 
Blick 3eigt —  nur als Geile eines Gan3en benkbar unb alfo 
aus Dehnung bes alten Stoffes entftanben. Wie jebe 
ein3elne S3ene 3U beurteilen fei, ift bann von fa ll  3U fa ll 
3U unterfueben.

Heben folcber Unterfuchung ber Sormen ftebt bie 
Erforfcbung ber Gefcbicbte ber S t o f f e .  Dabei fragen
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wir nach p a r a l l e l e n  für bie er3äblungen: folcbe Paral= 
leien, aus benen manchmal ein überrafcbenbes Cicfot auf bte 
Oefcbicbten fällt, finben wir im Alten Deftament felbft 
ober in fremben Citeraturen, bie mit ber altisraelitifcben 
in irgenb einem nachweisbaren gefcbicbtlicben 3 ufammen= 
bang fteben, nicht feiten aber auch in weit entlegener Serne. 
Auch hierin bat unfere Wiffenfcbaft noch ein großes unb 
febr wenig angebautes Selb vor ficb.

Schließlich finb bie Sagen aus ber munblicben 
Drabition aufgefcbrieben unb in Büchern 3ufanwnengeftellt 
worben. Dabei haben bie Schriftfteller ber älteren 3 eit 
im allgemeinen bie Überlieferung treu bewahrt, wenn 
fie fich natürlich auch bemühten, (o fcbön unb anbacbtig 
wie möglich 3U er3äblen, unb wenn fie auch ge3wungen 
waren, bie verfcbiebenen Stählungen an ben Ranbern m 
etwas gegeneinanber aus3ugleichen. Willkürlicher haben 
bie Späteren gefcbaltet: fie haben bie alten Stäh lungen  
in neue 3ufammenbänge eingeftellt ober ihnen burcb 
3 ufäße eine neue Pointe 3U geben verfucbt. Befonbers 
haben bie Abfchreiber eine (Denge von „Auffüllungen 
bin3ugefügt, bie ben äftbetifcben Einbruch bes Ganzen 
in ber gegenwärtigen Sorm 3um Seil verberben. Solche 
f5in3ufügungen ber Späteren finb erft binweg3ubenhen, 
wenn man ben urfprünglicben Anblich haben will ).
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I. Kapitel.

Die erfte ber £liaser3äblungen, 1. Könige 17. 18, 
banbeit von Ababs Baalbienft unb von ber ßungersnot. 
3 uerft ber Beweis, bafc bas Stück eine 3ufammenbängenbe 
Rompofition ift, unb eine Unterfucbung ülser bie kleineren 
einbeiten bes Stücks. Das Dbema bes 0an3en ift folgen» 
bes: Abab ift 3um Baal abgefallen unb verfolgt bie Jabve» 
religion. Jabves Bannerträger aber ift eiias, ber im Damen 
Jabves eine grofee ßungersnot verkünbet. Soweit bie €x» 
pof i t ion.  Duner3ä b l t b e r e r f t e C e i l b i e  Scbickfale bes 
Propheten wäbrenb ber ßungersnot am Bacbe Rritb 
unb bei ber Witwe in Sarepta (Rap. 17). Der 3 w e i t e 
D e i I berichtet bann, wie es 3U einem Gottesurteil 
3wifcben ben Jabve» unb ben Baalverebrern gekommen 
ift, unb wie bann ber Regen wieber fiel, ber übers Jabr 
ber ßungersnot ein Cnbe machte (Rap. 18).

ftm Anfang ber S täh lu n g  alfo wirb ber Baal» 
bienft eingefübrt, am Gnbe wirb er abgefcbafft; am 
Anfang wirb bie Regenlofigkeit angekünbigt, am Cnbe 
kommt ber Regen. Das 6an3e ift bemnacb eine wobl» 
abgerunbete Rompofition. € s  beftebt aus 3wei teilen, 
bie ficfo beutlicb voneinanber abbeben unb wie Anftieg 
unb Abftieg 3U einanber verbalten. Beibe enthalten 3U 
Anfang je ein Jabvewort, ber erfte, bafc kein Regen 
fallen foll (17, 1), ber 3weite, bafe Jabve jetjt Regen 
geben will (18, 1). Beim Beginn bes erften te ils  ver» 
fteckt ficb Clias (17, 3), im Anfang bes 3weiten 3eigt 
er fido wieber (18, 1). Solche fcbarfen Glieberungen 
finb ein funbamentales Crforbernis einer fcbönen, klaren 
£r3äblung.
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D as Gart3e beginnt mit einer Cxpofition, beren 
erjte Sä^e von öer Ginfübrung bes Baalbienftes er3äblt 
haben rnüffen: König flbab von Israel bat {einer 0 e= 
mablin l(ebel, einer tYrifcben prin3e(fin, 3U Ciebe bem 
B aal von ty ru s in (einer ßauptftabt Samarien einen 
tempel gebaut unb einen Kult eingerichtet. (Der Re= 
bahtor bes Gejamtbucbes bat bie(e Doti3 hier wegge« 
fdonitten unb in einem anbern 3u(ammenbang unmittelbar 
vorher gebracht, 16, 31. 32. Ob nocb weiteres hier 
fehlt, i(t nachher 3U unter(ucben.) (Dit wuchtigem Cinf0(3 
wirb nunmehr Glias eingefübrt (17, 1): Da fpracb Glias aus 
Dbisbe in Gileab 3U flbab: „S o  wahr Jahve, ber Gott 
Israels, lebt, vor bem ich (tebe (b. b. be((en Diener ich 
bin, be(fen Be(cblü((e ich ben (Denfcben mitteile), es (oll 
in biefen Jahren nicht Gau nocb Regen fallen, es (ei 
benn auf mein W ort!“ So  bat Glias im Damen (eines 
beleibigten Gottes ben Regen gebunben unb eine 
fcbrecklicbe Strafe für ben Abfall verhängt: ber 
paläftinenfifcbe Boben ift, anbers als etwa ber 
ägYptifcbe ober babylonilcbe, gan3 unb gar auf bas 
Dafe bes löimmels angewiefen; wenn kein Regen 
fällt, fo verborrt ber flcher unb bas Volk mufc
verhungern. ..........................

Von nun an brei S3enen, bie (amtlich bie 6  r * 
l e b n i ( | e  b e s  G l i a s  w ä b r e n b  b e r  ß u n g e r s= 
n o t  fcbilbern. Der Prophet bekommt von Jahve ben 
Befehl, „von bort“, b. h. von Samarien, wo e r , wie 
bas Vorhergehenbe er3ählt haben mufe, 3U flbab ge« 
fprocben bat, vor ber Rache bes Königs 3U fliehen, fln 
(einem Cebenslaufe wirb nun vom G^äbler mit böcb(t 
poetifcb wirkenber Vereinfachung bas allgemeine Glenb, 
bas Wacb(en ber Dürre gefcbilbert. 3 unäcb(_t mufe er 
fido öftlich vom Jorban, wo er 3U ßaufe i|t, in ben 
Schluchten bes Kritb, eines kleinen Debenflu|fes bes Jor« 
bans, verbergen (17, 2— 6). Vom Bache trinkt er, 
wäbrenb Raben, von Jahve entboten, bem Gottesmann 
Brot am (Dörgen unb Sleifcb am flbenb bringen4): 
Brot am (Dörgen unb Sleifcb am flbenb 3U effen, war 
Sitte ber wohlbabenben Israeliten: Jahve bat Glias 
reichliche Dabrung gegeben5). Aber nach einiger 3 eit
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verfiegt ber Bacb, benn es war hein Regen im Canbe. 
Wie mufe es je^t — fo follen wir benhen -  im übrigen 
Canbe ausfeben, wenn felbft in ben tiefen Slufjläufen 
hein Waffer mehr rinnt!

Run eine 3 w e i t e  5 j e n e  (17, 7— 16). Der 
Prophet gebt auf Jahves Gebeife ins fibonifcbe Canb 
nadj Sarepta, fluch hier berrfcbt bie ßungersnot. flm 
Dore ber Stabt trifft er eine arme Witwe, bie -  wie 
Tie ihm in fcbwermütigen Worten behennt -  noch ein» 
mal ßol3 auflieft, um ficb unb ihrem Sobn bas le^te 
karge CDabl 3U bereiten, ehe fie fterben; benn fie haben 
nur nocb eine ßanb voll (Debl unb ein wenig Öl. Diefe 
grofee Dot ber Witwe aber ftebt in wirhfamem ßontraft 
3U ihrer wunberbaren Erhaltung unb 3U ihrer Beftiin» 
mung burcb 3Qhve: benn gerabe fie ift von Jahve ent» 
boten, Elias 3U ernähren; benn fo liebt es ja Gott, 
burcb kleine unb gan3 unfcbeinbare (Dittel feine Wunber 
3U tun, auf bafj feine (Dacbt um fo beutlicber offenbar 
werbe. Der CDebltopf nahm nicht ab, unb ber Ölkrug 
warb nicht leer nach bem Worte Jahves, öas er burcb 
Elias gerebet batte. Schön ift bie Steigerung in biefer 
Er3äblung: 3uerft bittet Elias nur um etwas Waffer 
(V. 10); als ficb bie arme Stau bann bienftfertig erweift, 
wirb ihr noch eine 3weite, fcbwerere Probe auferlegt: fie 
mufj von ihrem wenigen CDebl Elias einen buchen 
vorweg backen (V. 13). Unb ber Prophet tut fein Wunber 
erft, als ficb ihr Glaube an fein Wort fo bewährt bat. 
fluch bies offenbar ein Gebanke, auf ben ber G^äbler 
Wert legt: nur ber Glaube erfährt bie Wunber, benn 
er ift ihrer würbig.

Diefe S3ene ift mit ber erfteren fo verbunben, bafe 
beibe auf bie Srage antworten, w as Elias wäbrenb ber 
ßungersnot gegeffen habe: Jahve batte — fo beifct es 
beibe (Dale — bie Raben unb bie Witwe »entboten, 
um ihn 3U erhalten“ (17, 4. 9).

Schon biefe S3ene batte vorbereitenb von einem 
S o b n  ber Witwe gefprocben, von bem nun bas Sol= 
genbe banbeit (17, 17— 24). Er würbe krank unb ftarb; 
ba erfcbrak bas arme Weib über ben heiligen Gottes» 
mann, ben fie aufgenommen batte: „Du bift 3U mir ge»
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kommen, um 6ott an meine Sünben 3U erinnern“ (Cuk.
5, 8; (Dk. 5, 17). „D as Volk bat jene Scheu vor ber 
alhuqroken Höbe bes Gottesmannes, bie man jonjt m 
ber Gegenwart eines höheren Wejens empfinbet 
Gef 6) „W äre Clias nicht gekommen, fo wäre bie 
kleine Scbulb von ber Gottheit überfeben worben unb 
verjährt; bie Höbe bes Gottesmannes bringt jie  fo 
iicber ans Cicbt, wie wenn Gott jelber gekommen w äre“ ). 
Glias aber baberte mit feinem Gott: „Saft bu fogar an ber 
Witwe, beren Gajt ich bin, jo übel gehanbett, bafe bu ihren 
Sohn tötetejt?“ S o  3ornig ijt Jahve, bafe er jelbjt 
biejer flrmjten nicht fchont! Dann jtreckte jicb Clias brei= 
mal über ben Rnaben bin unb rief 3U Jahve. Unb
Jahve erweckte bas Rinb.

Dieje brei S3enen jinb jebr jebarf von einanber ab= 
gegren3t; 3U bem 3ujammenbang, in bem jie jteben, haben 
jie keine jebr genaue Be3iebung, unb auch unter ein= 
anber jteben jie nur in einer 3iemlicb loderen Verbindung. 
Cs jinb aljo brei urjprünglicb jelbjtänbige Gejcbicbten, 
vom er3äbler bes gan3en Rran3es hier eingejtellt, um bie 
brei Jahre ber ßungersnot aus3ufüllen. fluch für ben 
Propheten jelbjt jinb bieje er3äblungen wenig cbarakte= 
rijtijcb, gan3 anbers a ls etwa bie folgenbe vom Gottes-- 
urteil am Rarmel. Pur ein3elbeiten jinb für ihn be= 
merkenswert; jo ijt bejonbers bie Art, wie er beim 
Dobe bes Rinbes mit jeinem albugraujamen Gott babert, 
eigentümlich für ben freimütigen Propheten. Von jolcbem 
ßabern er3äblt auch Rap. 19. Der Stoff hätte eine 3arb 
liebe, innige Bebanblung vertragen, wie jie jonjt bem 
israelischen Geijt nabeliegt; aber bas ijt unterlajjen, 
um ben Cinbruck bes ßeroijcben nicht 3« jchäbigen. — 
CDan beachte, bafe ber Harne ber Witwe unb ihres 
Sohnes nicht genannt wirb. Solche namenlojen Cr3ab= 
lungen, bie wir „flnekboten“ nennen können, geben 
leicht von einer perjon auf bie anbere über: w as wir 
in biejem Salle auch beweijen können, benn bie wunber* 
bare Vermehrung bes Öls im Rruge ber Witwe unb 
bie Wiebererweckung bes toten Sohnes wirb auch von 
eiija er3äblt (2. Rönige 4, 1- 7 ; 8 ff.); bejonbers bie 
3ule^t genannte G a b lu n g  ijt ber von £lias jebr ähnlich.
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auch bort gefcbiebt bas Wunber im Obergemacb, bas 
für ben Aufenthalt bes Propheten 3urecbt gemacht ¡ft, 
unb 3war fo, bafe ber Gottesmann in einer Weife, bie 
an bas Gebühren von 3 auberern anberer Völher 
erinnert, fich auf feinem Bett über ben toten Rnaben 
legt. Von wunberbarer Speifung bes Glias in ber 
Wüfte hören wir nodD einmal in ber ßorebenählung 
(1. Könige 19, 5 ff.).

Befonbers intereffant aber ift, bafe bie (Dotive 
biefer G ab lu n gen  auch bei anberen Völkern febr be= 
liebt finb. Wen bie Gottheit in berWilbnis wunberbar 
erhalten will, bem fchicht fie Giere: Semiramis wirb als 
Rinb burcb Tauben ernährt7), eine Binbin fäugt Delephos 
unb ben Sohn ber Genofeva, eine Wölfin Romulus unb 
Remus. Der Gremit Paulus wirb 60 Jahre lang von 
einem Raben mit Brot verforgt8) — bies vielleicht eine 
Dacbahmung unb Überbietung unferer Stäh lu n g  — ; ber 
big. Dotburga brachte ein Birfch jeben Dag ein Brot 
am Geweihe in bie W ilbnis; nach anberen war es 
eine Schlange, bie fie mit Kräutern unb W useln  er» 
nährte9). (Döglicb ift, bafc bie Raben in ber Gliasge» 
fcbicbte urfprünglicb etwas Beftimmtes 3U bebeuten haben; 
fo wie bie Daube bes Doab; aber bies ent3iebt fich 
unferer Kenntnis.

fluch vom Brot, bas nicht aufhört, unb vom Öl, 
bas nicht alle wirb, er3äblen fich viele Völher: be= 
greiflicb genug, benn wer möchte nicht gern fo herrliche 
Gaben befi^en, unb wen ergö^te es nicht, bavon we» 
nigftens 3U hören! (Dan benhe an bie beutfcbe Sage  
von ben verfcbütteten Bergleuten, beren Campe nicht 
erlifcbt unb beren Brot nicht fchwinbet, an bie nie ver» 
fiegenben Rrüge beim getreuen Gehört10) ober an ben 
wunberbaren Beutel in ber Sortunatusfage11). S o  mag 
uns auch bas „Difcblein, bech hieb“ unb fo manches an» 
bere hier einfallen.

Cine Auferweckung bes toten Sohnes ber Witwe 
wirb auch von Jefus er3ählt — es ift bie S täh lu n g  
vom Jüngling von Hain (Cuh. 7, 1 1  ff.), 3u her ficb im 
Roman bes flpollonius von Dyana ein Gegenftüch finbet12). 
Doch genug ber parallelen! Ift boeb fchon burcb bas Ge»
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gebene mehr als bewiesen, bafc biefe (Dative nicht für 
bas Alte Ceftament eigentümlich finb, womit freilich nicbt 
ausgefcbloffen ift, bafe fie hier — w as oben ge3eigt 
worben ift —  in cbaraRteriftifcber Ausprägung vorliegen.

Der 3weite te il bes Gänsen (Rap. 18) nimmt ben 
in ber Expofition angefponnenen Saben wieber auf. 
Wäbrenb wir bisher von Ereigniffen, vorwiegenb privater 
Art gebärt haben, werben nun Begebenheiten von öffent» 
liebem Intereffe berichtet. D as BauptftücR bes Srolgenben 
ift bas G o t t e s u r t e i l  a m  R a r m e l (V. 21— 40), 
bem am Scblufj bie Stäh lu n g , wie ber Regen ham 
(V. 41— 46), bin3ugefügt ift. Vorangeftellt finb 3wei 
Einleitungen: Elias 3ufammentreffen mit bem Wefir 
Obabja (V. 7 — 15) unb fobann mit bem Rönige felbft 
(V. 16—20).

Alfo vier S3enen, bie aber eine in fich woblge» 
fchloffene Einheit bilben. S o  folgt, bajj bas Gan3e nicht 
bureb 3ufammenfügung verfchiebener Er3äblungen ent* 
ftanben ift, fonbern bafe es eine einheitliche, aber ftarR 
ausgefübrte Gefcbicbte barftellt. Eine folche Einleitung, wie 
fie hier bem BauptftücR vorausgebt, war notwenbig : ehe 
es 3um Gottesurteil am Rarmel Rommen Rann, mufe ein 
3 ufammentreffen von Rönig unb Prophet ftattgefunben 
haben, wo bas Gottesurteil verabrebet würbe; ber 
Prophet mufe bem Rönige geboten haben, VolR unb 
Baalspropbeten 3U verfammeln. Dagegen war bas 3 u* 
fammentreffen bes Elias mit Obabja bem Stoffe nach 
nicht burebaus notwenbig. Diefe Voranfteltung ber erften 
Einleitung vor bie 3weite ift ein cbaraRteriftifches Bei* 
fpiel bes „ausfübrenben“ Stils. Bier ift bas ( D o t i v ,  
nämlich bas intereffante 3ufammentreffen bes Elias mit 
einem träg er ber Staatsgewalt, verboppelt worben, 
wobei natürlich bie 3 ufammenRunft mit bem Wefir als 
bem Geringeren vorangefe(3t worben ift. Ebenfo weis* 
fagt Jofepb 3uerft ben ägyptifchen Großen, bann bem 
Pharao felbft; ebenfo bat Elias in ber Borebgefchichte 
3uerft eine Erfcbeinung bes Engels, bann aber erfebeint 
ihm ]abve in eigener Perfon. S o  befolgt alfo ber 
bebräifebe VolRser3äbler unbewußt bie einfache unb boeb 
fo wichtige Regel, bas weniger Bebeutfame voran»
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3uftellen, bas einbruchsvollere aber folgen 3U taffen, 
unb er3ielt baburcb feine Wirkungen. Demnach ift bas 
3 ufammentreffen mit Obabja kein felbftänbiger Stoff, 
fonbern eine 3um 3 weck ber Ausführung erfunbene 03ene.

Um biefe 03ene überhaupt m ö g l i cb 3U machen, 
brauchte ber Cobbler ein (Dotiv, bas erklärte, wie fich 
König unb Wefir (bie bocb für gewöhnlich 3ufammen 
finb) von einanber getrennt haben. Dies (Dotiv fanb 
er in geiftreicber Benu^ung ber allgemeinen Situation 
ber ßungersnot folgenbermafcen: bie Trockenheit ift in» 
3wifcben fo grofj geworben, bafj felbft ben Roffen unb 
CDaultieren bes königlichen (Darftalls bas Sutter fehlt; 
ba macht fich ber König mit feinem (Dinifter felber auf; 
nach verfcbiebenen Richtungen burcbftreifen fie bas Canb, 
um nach Grün 3U fucben. Dabei trifft Obabja ben propbe» 
ten, ber — wie im Vorbergebenben berichtet ift — von 
Jahve Befehl erhalten bat, ficb Abab 3U 3eigen unb 
ihm ben Regen an3uhünbigen.

Um nun biefe 03ene mit Stoff 3U füllen, bat ber 
G rübler hier Dacbbolungen angebracht. W as finb „ Dach» 
bolungen“ ? Der alte bebräifcbe G^äbler berichtet bie 
Dinge in berjenigen Reihenfolge, in ber fie gefcbeben 
finb ober fein können. Aber eine fpätere, raffiniertere 
Kunft liebt es, 3unäcbft Cüchen 3U laffen, um fie bann 
im Caufe ber Stäh lu n g  ausfüllen 3U können. Solche 
Dacbbolungen gefcbeben gewöhnlich in ber Sorm ber 
Rebe; fo auch hier. In ber Obabjaf3ene wirb nach» 
fraglich gefcbilbert, w as in3wifchen, wäbrenb ber ßungers» 
not, wo wir nur bie perfönlicben Gefcbicke bes Propheten 
verfolgt haben, in Israel gefcbeben ift: in3wifchen bat 
Ifebel in ihrer Wut gegen bie Jabvereligion bie Pro» 
pbeten Jahves getötet; jebocb Obabja, ein treuer Jahve» 
biener, — baber vielleicht fein Dame: Obabja == Diener 
Jahves, fofern nicht biefe Geftalt biftorifcb fein follte — 
bat bunbert von ihnen in fiöblen verfteckt unb am Ceben 
erhalten: übrigens ein eigentümliches Bilb biefer (Dinifter, 
ber ficb bemüht, bie Seblgriffe feines hoben föerrn in 
ber Stille unb im Kleinen wieber gut 3U machen. Glias, 
ber bas Unheil geweisfagt bat, ift überall auf 
Grben gefucbt, aber nirgenbs gefunben worben. Alles
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bies berichtet Obabja bem Propheten in langer Rebe. 
Unb auch, bafe Obabja jo vieles er3äblt, bat ber Cr* 
3äbler geijtreicb begrünbet: berCDinijter ijt er voller flngjt, 
unb flngjt macht wortreich. Die G a b lu n g  jtellt (Di= 
nijter unb Propheten einanber gegenüber, ben Grften nach 
bem Könige unb ben (Dann aus bem Volke; jener aber ftebt 
im Dienjte eines (Denjchen, biejer in bem bes Gottes; 
unb barum ijt ber Prophet bem (Dinijter unenblicb über« 
legen. Auf fein Antlife fällt er vor ihm nieber, nennt 
ihn ehrfürchtig feinen „ßerrn“ (V. 7. 13) unb bittet ihn 
3itternb, jein Ceben 3U fcbonen. Diefer aber befiehlt 
ihm, „jeinem föerrn“ 3U melben: Glias jei hier. Audi 
in bem Kontraft 3wifcben ber Weitfcbweifigkeit bes vor« 
nehmen Beamten unb ber Kür3e bes Glias hat ber Gr« 
3ähler ein (Dittel, um bie Roheit bes Propheten bar3U= 
{teilen. Unb warum fürchtet Obabja jicb jo jebr? Cr 
weife, es waltet eine unheimliche (Dacht über bem Gottes« 
mann; wie leicht wirb Jahves Geift ben Propheten in« 
3wifcben irgenbwohin entführen! Dann wirb er felbjt bafür 
büfeen müfjen, bafe er ben foviel gejuchten Glias nicht 
bejfer feft3uhalten verftanben hat. Unb er beruhigt fi<h 
erft, als Glias ihm ausbrücklicb 3uj(hwört, jicb noch biefes 
ta g e s  bem König 3U 3eigen.

Der er3ähler, ber in jo geiftreicber Weife biefe 
S3ene ausgemalt unb bie Dacbbolung jo trefflich motiviert 
bat, bat natürlich im Vorbergebenben bas nicht berichtet, 
w as er hier Obabja in ben (Dunb legt. Gin jpäterer Cefer, 
ber bieje Seinbeit nicht verftanb, bat bie G a b lu n g  bavon 
ungefcbickt nachgetragen (18, 3 b. 4); unb auch neuere 
Crklärer haben nicht Recht, wenn jie meinen, es müffe 
berartiges am Anfang ber gan3en G a b lu n g  berichtet 
worben fein13).

Die folgenbe Ö3ene, bas 3ufammentreffen bes 
Propheten mit bem Könige jelbjt, ijt bebeutenb hür3er, 
aber eben barum jo einbruchsvoll. Die G a b lu n g  jtellt 
hier bie beiben ßauptvertreter B aa ls  unb Jah ves ein« 
anber gegenüber, bie typen öer Prophetie unb bes 
Königtums. Auch jonjt wirb von Sage  unb Gejcbicbte 
König unb Prophet jo konfrontiert: Samuel mit Saul, 
Datban mit Davib, Jefaias mit A bas; im Heuen tefta«
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ment Johannes her Täufer mit ßerobes, Jefus mit pi» 
latus unö Raipbas. Sür Öas Urteil her G ab lu n gen  
über „Staat unö Rircbe“ ¡ft cbarahteriftifcb, Öafc öabei 
ftets öer Prophet als öer Gewaltige, ber Rönig aber als 
öer Geöemütigte erfcbeint; freilich nicht öer Geift bes 
Staatskircbentums! So  auch hier. Der Rönig kommt: 
„Bift öu es, Verwirrer Israels?“ Der aber antwortet: „leb 
habe Israel nicht verwirrt, fonbern öu unö öeines 
Vaters ßaus! Ihr habt Ja h v e 14) verladen, öu bift Öen 
Baalen nacbgelaufen!“ So  fcbilöert bie Crgäblung in 
machtvollen Worten, wie [ich beiöe fcbelten. Dann aber 
befiehlt öer Prophet öem Rönig, bas gange Volk unö 
bie Baalspropbeten15), bie von lfebels Tifcbe effen — 
öies voller Verachtung! —  am Rarmel 3U verfammeln. 
(Dan beachte, öafe öer Prophet hier öem Rönig gebietet 
unö bafr er ihm nicht fagt, w as er vorbat, -  unö ber 
Rönig gehorcht! Der Crgäbler läfct auch, offenbar mit 
flbfiebt, Öen Clias nirgenös flhab feinen „ßerrn“ 
nennen: fo ftebt ein Clias einem Rönige gegenüber!

Dun bas ßauptftück bes Gangen, öas Gottesurteil 
am Rarmel; öies eine für Clias ebarakteriftifebe Crgäb= 
lung, wäbrenö bie örei flnekboten bes erften Teils erft 
nachträglich auf ihn übertragen worben finö.

(Dacbtvoll ift öie Sgene aufgebaut. Surcbtbar 
fährt Clias öas verfammelte Volk a n : „Wie lange hinkt 
ihr auf beiöen Rnien? Ift Jahve ber Gott, fo folget 
ihm! Ift es Baal, fo folget ihm!“ Das Wort fpriebt öie 
leiöenfcbaftlicbe Cntfcbieöenbeit bes gewaltigen ßeros aus. 
Der erfte Sät} feiner Rebe läjjt ficb wohl nur fo er= 
klären, öafe öas „ßinken“ wie auch in V. 26 Öen 
Rultustang bebeutet, unö öafe öiefer Tang im Dienft 
bes einen Gottes herkömmlich mit Biegung bes einen, 
im Dienft bes anbern aber mit Biegung bes anbern Rnies 
ausgefübrt wirb (b. b. ber eine Tang links, ber anbere 
rechts herum)16); Unfinn aber ift es, fo fagt Clias, 
3ugleicb links unö rechts herum tangen unö Baa!= unö 
Jabvekult vereinigen gu wollen. — Das Volk febweigt 
betroffen. Dun fcblägt Clias vor, öafj beiöe Parteien 
einen Stier gerftückt auf bie ßolgfcbeite legen, aber ohne 
Öen Scheiterhaufen angugünben; ber Gott, ber bann auf

16



bas Gebet feiner Anhänger mit Seuer antworten wirb, 
ber fei ber wahre Gott!

Die Baalspfaffen läfjt Glias voraus, bas war 
burcb bie Datur bes Stoffes gegeben: 3uerft müffen bie 
Baalspropbeten kommen, bann erft Glias; benn er foll 
fie ja überbieten. Solcbe Reihenfolge wählt ber he» 
bräifcbe Gefcbmack mit unfehlbarer Greffficberbeit: erft tre» 
ten bie Weifen Ägyptens auf unb vermögen es nicht, pha» 
raos Gräume 3U beuten; bann wirb Jofepb geholt unb ver» 
künbet bie Deutung. Die G^äbler befolgen hier alfo bie* 
felbe Grunbregel, bie wir fcbon vorhin befolgt fahen, unb bie 
man auch ben (Dobernen empfehlen könnte: alles Un= 
wichtigere ftets voran3uftellen. Vortrefflich wirb hier 
biefe Reihenfolge motiviert: höhnenb läfet Glias ben 
anbern ben Vortritt, benn fie finb bie CDehrheit: fie finb 
450 (Dann, unb er fteht allein, benn bie anbern Jahve* 
Propheten finb tot ober haben ficb verkrochen. Aber 
Glias ift ein (Dann, beffen ßer3 trotjig bleibt, wenn 
ihm auch eine (Dehrheit entgegenfteht. —  Je  leibenfcbaft* 
li(her nun bie Baalspropheten gefcbilbert werben, je mehr 
wirkt bas Auftreten bes Glias; jene müffen ihm 3um 
Poftament werben, auf bem er fteht; barum wirb es fo 
gewaltig in bie fiöhe getürmt. Die fpannenbe S3ene 
ift in 3wei Geile auseinanberge3ogen: 3uerft „hinken“ 
fie um ben A ltar17) unb fchreien von (Dörgen bis 3um 
(Dittag: Baal, höre uns! Vom (Dittag 3um Abenb aber 
geraten fie in wilben Gaumel: fie rufen immer lauter 
unb maihen fich blutige Ginfcbnitte „nach ihrer Religion“ 
mit Schwertern unb Spielen, bis bie Ckftafe über fie 
kommt18). Die 3weite S3ene fteigert alfo, wie immer. 
Beibe S3enen finb einbrucksvoll getrennt burcb Glias 
Worte, bie ben Baal höhnen: „Rufet lauter, er ift ja 
ein Gott; er ift wohl in Gebanken, bei Seite gegangen, 
ober auf ber Reife, ober er fcbläft vielleicht unb wirb 
fcbon erwachen.“ D as mag man vom Baal fagen, aber 
nimmermehr von Jahve! Religionsgefcbicbtlicb bebeutfam 
ift, baj3 hier bie frembe Religion bewufet gefcbilbert wirb, 
w as im Alten Geftament gan3 ein3ig baftebt.

Von ber wilben Ceibenfcbaftlicbkeit biefer S3ene 
bebt fich nun ftark bie Gröfee ber folgenben ab (V. 30.

Cunhei,  eiias: Jabve unb Baal.
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33. 36 a. 37— 40). Clias gebt ans Werk. Den Jabve= 
altar, ber hier einft geftanben batte, unb ber jeßt 
3erftört b alag , baut er auf ,  feßt bas I00I3 unb ben 
Stier barauf, unb nun betet er — es war gerabe bie 
heilige Stunbe, ba man Jabve bie mincba, b. b. bas Opfer 
von Cerealien, barbringt, —  3U Jabve: „Antworte mir 
Jabve, bamit biefes Volk erkenne, baß bu, Jabve, ber 
Gott bift, unb baß bu ihre f ie le n  wieber berumgelenkt 
baft“ . Diefes fein Gebet in Rübe unb Sicherheit ftebt 
im Gegenfaß 3U bem beibnifcben Caumel ber anberen; 
es bat ben 3 weck, ben Sinn bes Wunbers aus3ufprecben: 
Jahves wahre Gottheit foll baburcb kunb werben. D a  
f ä l l t  S e u e r  vom  ßi mme l  —  bies ber ßöbepunkt 
ber gan3en C^äblung — unb ein fo gewaltiges Seuer, 
baß es Branbopfer unb B0I3 frißt unb fogar bie Steine 
bes Altars unb bas Crbreicb19)!

S o  bat Jabve beutlicb unb machtvoll gefprocben. 
D as Volk aber erkennt jeßt feine Gottheit an: es fällt 
auf fein Angeficbt nieber unb ruft aus: Jabve ift ber 
wahre Gott! (T)an ergreift auf Clias Befehl bie Baalspro= 
pbeten; Clias felbft fcblacbtet fie brunten am Sluffe fcifon.

Der Cr3äbler bat mit großer Rraft in Clias unb 
ben Propheten B a a ls  Cypen ihrer Religionen gefcbaffen: 
ber finnlicbe Caumel ber Daturreligion unb bie er= 
babene Größe ber geiftigen Religion fteben wiber ein= 
anber; unb burcb bas Gan3e webt ein beroifcber Geift, 
troßig, berrifcb, feiner felbft bewußt, unbulbfam bis 3ur 
Cötung ber Seinbe. D as ift „ber Geift bes Clias.“

Die Abfcbreiber, bie bie Bebeutfamkeit ber S3ene 
wobl erkannten, haben manche 3 ufäße bin3ugefügt: 
3wölf Steine, fo meinte man, habe Clias 3um Bau bes 
Altars genommen nach ber 3wölf3abl ber Stämme 
(V. 31. 32a.): ber 3 ufaß verrät ficb baran, baß er 
nicht von Wieberberftellung bes alten, fonbern vom 
Bau eines neuen Altars fpricbt, unb baß er eine BibeU 
ftelle viel fpäterer Berkunft (1. CDofe 35 , 10) 3itiert. 
Weiter wirb bin3ugefeßt, baß Clias noch einen breiten 
Graben habe ausgraben unb alles mit Waffer habe 
ausfüllen laffen; ber 3 weck biefes 3 uges ift offenbar 
ber, bas Wunber noch 3U vergrößern, wobei freilich Ort
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unb 3 eit ber Begebenheit — bie Bergesböbe unb bie 
Trockenheit — vergeffen werben: bas fpätere unb fpätefte 
Jubentum labt ficb an möglicbft wibernatürlicben Wunbern. 
Auch Glias’ Gebet ¡ft aufgefüllt worben20).

Dun bas Scblufeftück: Glias betet ben Regen 
herab. In ber gangen Rompofition finb bisher 3wei 
Säben gufammengewoben, bie Crgäblung vom Baalbienft 
unb bie von ber ßungersnot; ber erfte ift je^t beenbet, 
nunmehr kommt ber gweite allein an bie Reibe. Bier 
am Scblufe fteigt bie Crgäblung noch einmal [teil in bie 
Böbe. Doch einmal ftebt alles auf bem Spiele! Denn 
je^t, ba bas Volk ficb Jabve gugewanbt bat, mufe ber 
Regen fallen; fonft ift Jabve nicht ber Gott. Die Gr* 
3äblung ift voll leibenfcbaftlicber Spannung. Schon 
bat Glias ein Vorgefühl bes Rommenben: er hört fcbon 
vor feinen Obren bas Raufeben bes Regens. Cr er= 
fteigt ben Gipfel bes Rarmel; ba kauert er nieber, bas 
Antlitj 3wifcben ben Rnien: er betet; er betet mit Ceib 
unb Seele, er betet ben Regen vom Bimmel! Seinen 
Rnappen aber fenbet er bortbin, wo man ben Ausblick auf 
bas CDeer bat21), von bem bie fo febnlicb erwartete Wolke 
kommen mufe. Secbs (Dal kehrt ber Rnappe wieber: 
es 3eigt ficb nichts22). S o  bat ber Crgäbler bie Spannung 
ber Stunbe voll ausgefeböpft. Cnblicb beim fiebenten 
(Date fiebt er eine Wolke aus bem (Deere empor= 
fteigen, nicht gröjjer als eine (Denfcfoenbanb. Darin 
erkennt ber propbetifebe Blich bes Glias ben balbigen 
Regen. Der Rönig, ber fo lange beim (Dabl gefeffen, 
mufe auf Glias’ Weifung anfpannen, um noch vor 
bem Unwetter in Jisreel 3U fein. Aber im Banb» 
umbreben ift ber Bimmel fcbon gan3 febwarg von 
Wolken unb Winb. Unb nun erfolgt enblicb bie ge= 
wa t t i g e  Cxpl of i on:  in ber Datur ber erfte Regen, 
ein gewaltiger Gufo, nach breijäbriger Dürre. Glias 
aber wirb vom Geifte Jabves ergriffen, unb nun läuft 
er babin, bureb Sturm unb Regen, vor bem jagenben 
Gefpann bes Rönigs, vom Rarmel bis nach Jisreel.

Die Crgäblung ftellt mit mannigfachen 3 ügen bie 
Gröfce bes Belben bar: ber Wefir gittert vor ihm, bem 
Rönig befiehlt er, bas Volk verftummt vor ihm, bie
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Baalspfaffen böbnt er {amt ihrem Cott; |ie rafen, er 
rebet; er betet unb wirb erhört.

Biermit i{t nun bie gan3e fcompo{ition 3U Cnbe: 
bas Volh bat ficb 3U Jahve bekehrt, bie Baalspropbeten 
jinb tot, mit bem B aal i{t es in Israel von nun an aus; 
ber Regen ift gefallen. Wir erwarten al{o nichts mehr. 
Der Scblufe 3eigt, w as in bebräifcben G ab lu n g en  nicht 
{eiten i{t, bie Wieberber{tellung in ben ur{prünglictoen 
3 u{tanb.
czge9 0 ) s a i z 9 0 9 Dziez9 tssezo(Z9 e z o B s e 9 gaBzg(z>

Eine 3 wei te  grofee fcompofition 3eigt uns G l i a s  
am B o r e b  (Eap. 19). Davon i(t — wie {ich im fob 
genben beraus{tellen wirb — ber Anfang überarbeitet 
unb ber Scblufe nur lückenhaft erhalten; barum haben 
wir, um bas urfprünglicbe Gefüge bes Gan3en 3U 
erkennen, von bem ßauptftück aus3ugeben, ber S3ene 
am Boreb (V. 11— 18). In bie{er (Dittelf3ene wirb 
vorausgefefet, bafe eine grofee Verfolgung ber Jahve« 
religion ge{cbeben i{t: Jahves Altäre {inb niebergeri{{en, 
{eine Propheten {inb getötet; Glias i{t allein über« 
geblieben unb jefet geflohen, ba man auch ihn töten 
will (V. 14). Darüber babert ber Prophet mit {einem 
Gott: all {ein Gifer i{t um{on{t gewefen unb {ein Gebens« 
werk ift gefcbeitert. Diefelben Vorausfefeungen bat bie 
vorbergebenbe S3ene unter bem Ginfterbufcb (V. 4— 7): 
Glias ift in bie Wüfte geflohen unb wünfcbt {ich jefet 
ben Gob. Gr kann bies Geben in Seinb{cbaft gegen 
fein Volk unb in fteter Gobesfurcbt nicht länger ertragen: 
„ich bin nicht ftärker als meine V äter!“ Unb auch bie 
Antwort Jah ves, bie ihm am Boreb wirb (V. 15— 18), 
ftimmt hiermit überein; benn fie er3äblt, wie Glias ge« 
trö ftet unb {eine Rlage befcbwicbtigt  warb. Demnach 
ift ber Inhalt bes Gan3en: b ie  V e r 3 w e i f e l u n g  unb 
G r ö f t u n g  be s  P r o p h e t e n .

(Dan fiebt alfo, bafe biefe G a b lu n g  ber vorher» 
gebenben ßarmelgefcbicbte gegenüber völlig felbftänbig 
baftebt; es ift eine neue G a b lu n g . Dem Stoff nach bat 
fie mit biefer eine gewiffe Verwanbfchaft: benn auch 
biefe weife von einer grofeen Verfolgung ber Jahve«
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religion, in 6er Jabves Propheten bem Schwerte verfallen 
(18, 13) unb feine Altäre ber 3 erftörung (18,30), in ber 
Clias «allein überbleibt“ (18, 22) unb fern von ben 
(Denfcben in bie Wilbnis fliehen mufe (17,3 ff.). Aber 
bies ift biefelbe Situation wie biejenige, bie bem Gottes» 
urteil am Marmel v o r a u s g i n g .  Beibe Gefcbicbten finb 
alfo in weiterem Sinne Varianten: beibe er3äblen von 
einer Verfolgung unb bem fcbliefelicben Siege ber Reli» 
gion Ja b v es ; fie unterfcbeiben ficb aber bauptfächlicb 
baburcb, bafe in ber Rarmelgefcbicbte Clias felber ben 
Sieg bavonträgt, wäbrenb er ihn in ber Boreber3äblung 
nur von ferne fcbaut unb erft fein Schüler Clifa ibn 
erlebt bat. Cine fpätere ßanb bat beibe G ab lu n gen  
fo 3ufammengefügt, bafe fie ben Anfang ber 3weiten 
ein wenig überarbeitet bat; babei bat fie bie Slucbt bes 
Clias in bie Wüfte fo motiviert, bafe er vor Ifebel, 

. bie über ben CDorb ihrer Propheten am Rarmel er3ürnt 
war, geflohen fei. Eine folcbe ßarmonifierung bann 
freilich nur notbürftig genügen, benn von bem grofeen 
S iege , ben Clias foeben bavongetragen haben foll, ift 
in ber S3ene am Boreb fo gar nicht bie Rebe!

Der urfprünglicbe Anfang ber ftompofition ift nur ver» 
mutungsweife 3U erfcbliefeen: Ifebel liefe bem Propheten 
bie Worte fagen, bie ber bebräifcbe Cejct an biefer Stelle 
verloren, aber ber griecbifcbe erhalten bat: „Wenn bu 
Clias bift, fo bin icb Ifebel.“ nichts weiter! Diefe fto^en 
unb brobenben Worte, fo kur3 unb bocb fo vielfagenb, 
bie ben Gegner anerkennen, aber ben eigenen Wert 
ftark ausbrüchen, finb fo gewaltig, bafe fie ficberlich kein 
fpäterer Abfchreiber erfinben konnte. Clias aber ent» 
nimmt biefer Botfcbaft, bafe es biesmal blutiger Crnft 
werben foll. Da fürchtet23) er um fein Ceben unb 
flieht nach )uba, wo ber Baal nicht berrfcbt, in bie 
Wüfte, wo ibn kein Bäfcher finbet. Seinen Knappen 
läfet er in Beerfeba 3urück: ber foll fein Cnbe nicht mit 
anfcbauen. Cr felbft gebt noch einen Cagesmarfcb weiter 
in bie Steppe.

Im folgenben kommen 3wei S3enen, 3uerft unter 
bem Ginfter, wo ihm ber Cngel erfcbeint unb ibn 3um 
Boreb beruft; bann am Boreb, wo er mit Jabve felber
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rebet. Von biefen beiben hätte ber Stoff nur bie 
3weite, befinitive Offenbarung geforbert; bie geringere, 
vorläufige ift, wie es häufig in folcben fällen geschieht, 
vorausgefcbickt: 3uerft erfcbeint ber Diener, bann ber 
ßerr. Denn ber „Bote Jah ves“ , von bem bie Sagen 
Israels auch fonft 3U er3äblen wiffen, ift ein unter* 
georbnetes Wefen, bas in Jahves Dienften ftebt24).

Diefe Cngelerfcbeinung unter bem Ginfter ift eine 
wunberbar ergreifenbe S3ene. Wenn ber Prophet 
machtvoll allen feinen Gegnern wiberftebt, in Sieges« 
gewifebeit auf feinen Gott bauenb, wie es bie Karmel« 
gefcbicbte er3äbit, bann banbeit er nach feiner Datur; 
unb wer würbe bavon nicht mit Begeiferung bören? 
Aber viel fcböner ift es bocb, wenn uns bericbtet wirb, 
wie auch ber gewaltige (Dann einmal 3ufammenbricbt. 
Seine Kraft ift babin. Der Kampf ift audD ibm 3U viel 
geworben. Cr Kann nicht länger einem Gotte bienen, 
beffen Sache bocb nicht 3um Siege kommt. „C s ift 
genug, fo nimm benn, Jahve, meine Seele!“ So  fcbläft 
er ein in tätlicher Ermattung; pfycbologiicb febr wahr: 
benn Grauer macht mübe. Cs ijt eine S3ene, von ferne 
vergleidDbar bem SdDlaf ber Jünger 3U Getbfemane. Von 
einem Bufcb in ber Wüfte, nicht weit von Beerfeba, bei 
bem ber Engel erfcbeint, rebet audD bie G a b lu n g  von 
ß agars Verftofeung (1. (Dofe 21 , 15); beibe (Dale ift 
wobl berfelbe Bufcb gemeint, ber vor 3 eiten gewife ein 
Beiligtum Gottes gewefen ift, wie ber Dornbufcb bes 
(Dofes am Boreb (2. (Dofe 3 , 2). Aber ber Cngel er« 
fcbeint bem Propheten unb erquickt ibn noch einmal mit 
wunberbarer göttlicher Speife, bafe er ben weiten Weg 
3um Boreb wanbern kann.

Auch biefe S3ene ift, wie fo manche anbere, in 3wei 
"Ceile 3erlegt; viel 3U fdDön erfdDien fie bem €r3äbler, 
a ls bafj er fo kur3 über fie hätte binweggeben können. 
3 uerft rührt ibn ber Cngel an: „Auf unb ife!“ Da fiebt 
er vor ficb einen geröfteten Slaben unb einen Krug mit 
Waffer, aber er fällt jofort wieber in Scblaf. Gr ift 3U 
mübe unb 3U traurig, um effen unb trinken 3U mögen. 
Crft als ber Cngel nochmals kommt unb ibm einen großen 
Weg 3U machen befiehlt, entfcbliefet er fidD auf3ufteben
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unb 3U effen. Diefe Oacbtf3ene unter bem Ginfterbufcbe 
batte ein Rembranbt malen können! -  Die Cextüber» 
lieferung bat folcbe Seinbeiten vielfach überleben unb 
gleich bas erfte (Dal Clias effen taffen (in V. 6); wie 
kann Clias nicht effen wollen, fo bat man gebacbt, 
wenn ein Cngel ihm Speife anbietet? Wenn aber 
Clias gleich bas erfte CDal gegeffen bat, finb beibe 
te ile  ber S3ene überhaupt nicht mehr 3U unterfcbeiben.

Durch bie wunberbare Speife geftärkt, gebt Clias 
40 ta g e  unb 40 Dächte 3um ßoreb; bafe eine Dabrung 
fo lange Vorbalten kann, ift ein CDärchenmotiv. Die 
3 eitangabe ber 40 ta g e  finbet ficb auch in ber CDofe= 
gefcbicbte: fo lange weilte CDofes bei Jahve auf bem 
Gottesberge25). Wenn nun biefe 3 eitangabe auch poetifcb 
klingt unb bebeutenb übertrieben fein mag26), fo 3eigt 
fie uns bocb, wo man ben „ßoreb“ — fo nennen
einige Quellen ben B erg , ber bei anberen «Sinai“ 
beifct — in alter 3 eit gefucbt bat: viele tagereifen
füblicb von Beerfeba; jebenfalls alfo nicht in bem beute 
fo genannten Gebirge, auf bas ber Dame „S in a i“ in
fpäterer 3 eit übertragen worben ift; benn bies liegt
Beerfeba bei weitem näher, Auch aus anberen Grünben 
haben neuere Gelehrte längft vermutet, bafe ber Sinai 
urfprünglicb weiter im Süben, wohl an ber arabifcben 
Rüfte bes roten (Deeres, gelegen haben müffe27).

Dun Jagt bie G a b lu n g  nicht ausbrücklicb, weshalb 
Clias jety bortbin gebe; aber fie läfet es erraten: es 
gefcbiebt, um j|abve perfönlicb fein Ceib 3U klagen.

Cs folgt nun bie ßauptf3ene: Jahve erfcbeint ihm 
am Gottesberge. Clias tritt in „bie ßöble“ — es ift 
offenbar biefelbe ßöble gemeint, wo fcbon CDofes Jahve 
gefeben batte (2. CDofe 33, 22) —  unb bleibt bafelbft 3ur 
Dacbt. In ber Dacht aber erfcheint Jahve28) unb 3iebt 
an ihm vorüber. 3 uerft ein ftarker Sturm unb ein 
gewaltiges (unterirbifcbes) ßracben 29), Berge 3erreifeenb, 
Seifen 3ertrümmernb, bann ein Crbbeben, bann ein 
Seuer. Aber in allebem ift Jahve nicht. Cr felber 
kommt nach biefem allen in leifem Weben. Diefe Cbeo= 
pbanie ift ber CDofetrabition verwanbt; fie ift eine Dacb= 
ahmung ber bekannten G a b lu n g  von Jahves Crfcheinung
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bei ber (Dofeoffenbarung. Beut3utage pflegt man ge» 
wöbnlicb 3U fagen, bafe Jabve fo als Gewittergott ge» 
fcbilbert werbe; aber biefe Erklärung genügt nicbt, benn 
bas Berge 3erreifeenbe Brachen, bas Erbbeben unb 
bas „Seuer“, bas nicht als ein plö^lidi 3uckenber Blifc, 
fonbern als eine langfam ficb näbernbe Cicbtmaffe 
vorgeftellt wirb, alles bies führt uns mehr auf vul» 
kanifcbe Erfcbeinungen; an anberen Stellen ift bas noch 
viel beutlicber, befonbers, wenn es beifct, bafj ber Berg 
von Seuer brannte, unb bafj feine Cohe bocb 3um f5immel 
emporfcblug30).

Die Offenbarung Jahves wirb hier bargeftellt in 
wahrhaft granbiofer Scbilberung, unb böcbft wirhungs» 
voll wirb fie entgegengefe^t ber Ohnmacht bes ver» 
3weifelnben Belben. Das Charakteriftifcbe biefer Ebeo» 
pbanie aber ift, bafe bie Gottheit hier nicht in ben ent» 
fetjlicben Flaturerfcbeinungen fetber wobnt, fonbern in bem 
leifen Säufeln, bas barauf folgt. Diefer 3 ug überbietet 
bie alte Gottesanfcbauung, bie noch in ber (Dofegefcbicbte 
bervortritt (2. CDofe 19, 9 . 18), wonach Jabve ficb eben 
im Sturm unb Seuer offenbart. Diefer G rübler aber 
meint, bafc es Jabves niä>t würbig fei, in bem leiben» 
fcbaftlicb bewegten Element 3U wohnen, fonbern er weilt 
babinter in ewiger göttlicher Erhabenheit unb Stille. 
Der 3 ug ift alfo nicht — wie bie populäre Erklärung 
meint — fo 3U beuten, bafc Jabves Wefen nicht ber 
3 orn, fonbern bie CDilbe unb Sanftmut fe i31); bas be» 
weift bie nun folgenbe Verkünbigung bes graufamften 
Strafgerichtes. Unb aucb gerabe bas leife Weben ift 
a ls eine Offenbarung bes göttlichen Geift=Wefens nach 
antiker fluffaffung gebeimnisvoll=fcbaurig32).

E s folgt Jabves Gefpräcb mit Elias. A ls Jabve nabe 
ift, tritt Elias aus ber Böble; aber er verhüllt ehrerbietig 
fein Baupt, um ben Unfcbaubaren nicht 3U fcbauen unb 
tritt fo in ben Eingang ber Böble; in leibenfcbaftlicben 
Worten trägt er feinem Gott feine Blage vor: „Geeifert, 
geeifert habe icb für Jabve, ben Gott ber 3 ebaotb!“ 
Denn Israel ift von Jabve abgefallen; nur icb bin allein 
übrig unb vom Ebbe bebrobt33)! Unb nun ber Eroft. 
Jabves Sache bat er vertreten; Jabves Sache kann
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nie verloren gehn. Die furcbtbarfte Rache ftebt bevor, 
unb Clias fetbft foll Gottes Werk3euge falben, bie ben 
Streit Gottes mit feinem Volke aufnebmen unb 3U 
Cnbe führen. Die brei Vollftrecker ber göttlichen Rache 
aber finb ßafael, ber kommenbe König von Damaskus, 
Jebu, ber kommenbe König von Israel, unb Clifa, Clias’ 
Oacbfolger im propbetenbienft. Surcbtbar wirb ber 
frembe König, ber ßerrfcber ber aramäifcben Crbfeinbe, in 
Israel aufräumen: er wirb bie Rinber 3erfcbmettern unb 
felbft ber Schwangeren nicht fcbonen (2 . Könige 8, 12); 
furchtbarer ber eigene König, ber blutige, tükifche Jebu, 
aber ber furcbtbarfte ift Jahves Prophet Clifa, benn ber 
tötet burcb bie Worte feines CDunbes. D as follen bie brei 
Rachefcbwerter Jahves über Israel fein, bis niemanb 
mehr übrig ift als bie 7000 (Dann, bie ben B aa l nicht 
verehrt haben, bie ihr Knie nicht vor ihm gebeugt unb 
beren (Dunb fein Bilb nicht geküfet.

W as mit ihm felber gefcbeben foli, wirb nicht ge= 
fagt, ift aber aus bem 3ufammenbange 3U erfcbliefeen: 
er ift alt unb mübe, er bat ficb ben to b  erbeten, er 
foll Clifa falben an feiner Statt; alfo fein Gebet ift er= 
hört, unb er barf fterben. Rber er barf getröftet fterben, 
benn er bat nicht umfonft gelebt. Das Gericht, bas er 
fo helfe erfebnt, wirb nach ihm kommen, unb er wirb 
bie Vollftrecker ber Rache noch felber einweiben. So  
wirb ber (Dann getröftet: er fcbaut in eine Gefcbicbte 
voller Blut unb Dränen, aber eine Gefcbicbte, in welcher 
ber wahre Gott triumphiert!

(Dit aller Sicherheit kann man fagen, w as bie 
Scblufeftücke, bie nun folgten, enthalten haben müffen: 
es ift bie Salbung Bafaels, Jebus unb Clifas unb 3ulefet 
Clias’ Dob34). Demnach war ber Inhalt ber ganzen 
Kompofition: wie Clias ftarb, aber noch fterbenb eine 
gewaltige Kataftropbe für Israel binterliefe: b a s  Defta» 
ment  b e s  C lia s . Cin verwanbtes (Dotiv tritt 2. Könige 
13, 14 ff. auf, wo Clifa fterbenb Israel Siege vermacht.

Von ber angekünbigten Sortfefeung fehlen bie Sah  
bung Bafaels, weil ber Rebaktor bes gan3en Buches 
eine Variante aufgenommen bat, bie basfelbe von Clias 
berichtete (2 . Könige 8, 7 ff.); ebenfo bie Salbung bes



Jebu, aus bemfelben Grunbe ausgelaffen (vgl. 2. Könige 9); 
ferner fehlt hier noch ber to b  bes Glias, weil ber ßeraus* 
geber vorher noch anbere Gliasgefcbicbten aufnebmen unb 
auch in ber G a b lu n g  von feinem Cnbe einer anbern 
Quelle folgen wollte (2. Könige 2). erhalten ¡ft aus 
bem gan3en Schluß nur bie Berufung bes Clifa.

ln eigentümlicher Weife erwirbt ihn Glias fido 3um 
Dacbfolger. A ls er an feinem Acker vorübergebt, wo 
ber reiche Bauernfobn felber pflügt, wirft er ihm, ohne 
ein Wort 3U fagen, feinen härenen (Dantel85) über; ba 
verlädt eiifa fofort feine Rinber: er will ihm ja fofort 
folgen, nur feinen eitern möchte er3uvor Abfcbieb fagen! 
Dem Aufgeregten erwibert Glias kübl unb ruhig: „Geb 
nur 3urüch; benn w as bab’ ich bir getan“ ? D. b. tue, 
w as bu willft; icb rebe bir nicht 3U! W as ¡ft bir benn 
von mir gefcheben? Aber eiifa kebrt nur 3urücfc, um 
feine Rinber 3U fcblacbten! Dann folgt er bem Pro= 
pbeten. Die rätfelbafte unb feiten richtig gebeutete 
Gefcbicbte wirb erft burcb bie Annahme verftänblicb, bafj 
Glias eben burcb bie Überwerfung bes CDantels 3 auber= 
Wi rkung auf eiifa ausübt, fo bafe er ihm folgen mufe. 
Von folcber Ver3auberung, fo bafe man von einem 
CDenfcben ober Gegenftanb nicht loskommen kann, bören 
wir in Sagen unb CDärcben febr oft36). Dafc von bem 
ßaarmantel bes Glias ein 3 auber ausgebt, fek;t auch 
2. Könige 2, 8. 14 voraus. Unb bafc bas Überwerfen 
bes (Dantels 3U eigen gewinnt, ift eine Anfcbauung, bie 
bem bebräifchen nicht anbers a ls etwa bem arabifcben 
Altertum nabeliegt37).

Die gan3e Kompofition ift eine wunbervolle Sym= 
pbonie verfcbiebener ODotive: bie Ver3weifelung bes ßeros, 
Jabves majeftätifcbe Crfcbeinung, bie graufige Gröftung. 
Gin ahnungsvoller Schluß: bie Gr3äblung weift über 
ficb hinaus, ein blutiges CDorgenrot ftebt am ßimmel. 
Unb als Grunbgebanke: CDenfcben geben babin, aber 
]abve triumphiert.

cm cm m cm cm cm cm szo cm cm cm cm cm cm cm cm tm

Die beiben bisher bebanbelten Kompofitionen ftim= 
men barin überein, bafc fie vom Kampfe gegen ben B aal
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handeln, und geboren alfo inbaltlicfo 3ufammen. Außer 
ihnen gibt es noch drei hindere G ab lu n gen  von Clias, 
nämlich die von Dabotb und die von R b asjas Tod, 
welche beide Glias ebenfo wie die vorhergehenden Ge« 
fcbicbten im Gegenfaß 3um König 3eigen; f<±>liefelic±> die 
von Clias’ Gntrückung.

3 uerft die Dabotber3äblung 1. Könige 21, urfprüng» 
lieb verhältnismäßig einfach er3äblt, gegenwärtig mit 
Ruffüllungen überladen. König Rbab möchte  ̂ einen 
Weinberg, der feinem palafte — wie es fcheint: in 
Samarien — nabe lag und dem Jisreeliten Dabotb ge« 
hörte, für feine Cu)cus3weche erwerben. Aber Dabotb, 
ein freigeborener Israelit von altem Schlage »mit der 
ftol3en Sreuöe des echten Bauern an dem angeftammten 
Grund und Boden88), wies das Angebot des Königs 
3urüch: „Jahve bewahre mich, dir meiner Väter Crbe 
3U veräußern!“ Unmutig kommt der König nach Raufe; 
ein gefeßmäßiges (Bitte!, ihn 3U 3wingen, befißt er nicht. 
Aber die Königin lfebel bat andere Gedanken, w as ein 
fcönig könne und w as nicht: »Du willft den König 
fpielen in Israel? Sei gutes (Duts! Ich will dir den 
Weinberg verfebaffen.“ S o  ließ fie denn in Babotbs 
Reimat, in Jisreel, ein Saften anfagen, wie es bei einem 
„Schlage Ja h ves“ , d. b. bei einer Candplage, gehalten 
3U werden pflegte39), und eine Verfammlung berufen, 
wie fie bei folcbem Saften 3ufammenkam, um vor Jahve 
3U weinen und 3U beten und den Grund des göttlichen 
3 orns 3U erforfeben (Joel 1, 14 ; 2, 15; Jerem. 36, 6 . 9 ; 
2 . Cbron. 20, 3 . 4); 3um Vorfteber der heiligen Verfamm« 
lung aber wird auf Wunfcb der Königin der offenbar be« 
fonders angefebene Dabotb erwählt. Da treten, von 
der böfen Königin entboten, 3wei falfche 3eugen auf 
und befcbuldigen ihn der Cäfterung Gottes und des 
Königs; das eben fei das große Verbrechen, weshalb 
Gott 3Ürne, und Dabotb, eben der Vorfißende in diefer 
heiligen Verfammlung, fei der beuchlerifche Srevler! 
(Ban fiebt, wie fein auch diefe Gefcbicbte er3äblt ift. 
Spätere fügen bin3U, daß der Rat von Jisreel, der das 
Saften aus3urufen batte, in den fchurkifchen plan der 
lfebel mit eingeweibt war und die falfchen 3 eugen ge«
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ftellt batte: aber \v03u wären fo viele CDitwiffer nötig 
gewefen40)? Das aufs äufcerfte aufgebracbte Volk voll* 
30g nun an bem Verbrecher bie Strafe, bie ibm gebührte: 
er warb gefteinigt. D as Grunbftück bes Eingerichteten 
aber fiel bem König 3U. Cr macht ficb auf, ben Wein* 
berg in Befir 3U nehmen. S o  ift alles gefcbeben, wie 
bie kluge Cyrerin gewollt batte; nur mit einem batte 
fie nicht gerechnet, mit Jabve, ber ins Verborgene fcbaut.

B is babin gebt bie S täh lu n g  in geraber Cinie; je^t 
bricht fie plö^lich um unb fteigt 3ugleicb mächtig in bie 
Böbe. Clias tritt auf, blifjartig wie immer. Die 
Stäh lu n g  fcbilbert, wie ber König nach foeben ge* 
fcbebener Sreveltat von bem Propheten betroffen wirb, 
wie Davib von Datban unb Saul — wobei vielleicht 
gefcbicbtlicbe Überlieferung 3U Grunbe liegt —  von 
Samuel (1. Sam. 15). An Ort unb Stelle trifft Clias 
ben König; mit einem Wort 3erreifet er bas Cügen* 
gewebe: „Du baft gemorbet unb nun auch geraubt?“ 
Cin Strafeenräuber bift bu geworben! „fln  bem Ort, 
ba bie Bunbe Dabotbs Blut geleckt haben, follen fie 
auch bein Blut lecken!“ flbab entgegnet: „Baft bu mich 
gefunben, mein Seinb?“ Baft bu bie fcbwacbe Stelle, 
nach ber bu fo lange gefucbt baft, entbeckt? Clias: 
„Ich habe bicb gefunben!“

S o  fcbliefet bie e^äblung mit einer affektvollen 
Rebe, ein befonbers patbetifcber Scblufc. Cine Sortierung 
ift nicht mehr 3U erwarten: benn bafe biefe Weisfagung 
ficb erfüllt bat, wirb jeber glauben. So  weift auch biefe 
Gefcbicbte, wie bie fioreber3äblung, über ficb hinaus: 
eine echt propbetifcbe Art, bie wir auch fonft wieber* 
finben, (1. Sam. 15; 16 ; 28 ; 1. Könige 1 1 ,  29 ff.; 14; 
2. Könige 8, 7 ff.; 13, 14 ff.). Allgemeine Vorausfetjung 
ber Cr3äblung ift, bafe bie Überlieferung fonft vom ge* 
waltfamen Cobe bes flbab er3äblt bat. 3 ugrunbe liegt 
ibr ber Gebanke, bafe Jabve ben CDorb rächt, auch am 
Könige.

Spätere Bänbe haben bie Gelegenheit benutjt, um 
ihre eigenen Gebanken über flbab unb fein Baus hier 
Clias in ben (Dunb 3U legen41); war es bocb bie Sitte bie* 
fer (Dänner, bie felbft Schüler von Propheten waren, ihre
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gefcbicbtspbilofopbifcben Ibeen in ber Sorm propbetifcber 
Reben aus3ufprecben. S o  verkünbigt benn hier ein 
3 ufa^ ben Untergang von flbabs ganzem ßaufe (V. 
20 b—22. 24) mit benfelben Worten, mit benen fcbon 
]erobeam ber Untergang geweisfagt worben ift (14, 10f.). 
ein Späterer fügt noch bie Drohung über Ifebel bin3u: 
bie ßunbe {ollen {ie fref{en in ber Burg von Jisreel 
(V. 23)42); biefer (Dann bat, wie es jcbeint, bie e^äblung 
2. Könige 9 , 36 gelefen, wo bies Gnbe von Ifebel be
richtet wirb. Sin weiterer 3 uja£, ber bie form  einer 
Propbetenrebe verläfet, be3ei(hnet flbab als ben größten 
Sünber in Israel (V. 25 f.).

D as Wort bes € lias ift nicbt an flbab felbft in 
Crfüllung gegangen; erft ]oram, flbabs Sohn, bat 
bas Verberben erreicht (2 . Könige 9, 24). D as {ollen 
bie Verfe 2 7 - 2 9  erklären; barnacb bat flbab Bufee 
getan, bann aber ift ein neues Jabvewort burcb Clias 
an ihn ergangen, bafe bas Unglück erft über feinen 
Sobn Joram kommen folle48). Sreilicb wiffen Spätere 
boih 3U er3äblen, bafj bie Bunbe flbabs Blut geleckt 
haben: nämlich als ber Wagen, auf bem ber König 
gefallen war, am Deiche von Samarien von bem Blut 
gereinigt würbe, unb — wieberum ein 3 ufa^ — bafc bie 
Dirnen {ich bann in Königsblut gebabet haben (22 , 38). 
(Dan fiebt alfo eine Reibe von 3 utaten, bie über ein* 
anber gewacbfen finb, wie Blätter einer Blattknospe.
a n a s a a t s B m d B t z u s B )  gzj m  e s  ®  i a  i a  ®  i& as

2. Könige 1, 2 - 8. 1 7 a er3äblt von f l b a s j a s  Dob. 
König flb a s ja , flbabs Dachfolger, Jorams älterer Bru» 
ber, ift krank unb will ben Baal=Sebub in Ckron, beffen 
Orakel bamals offenbar weltberühmt w ar, befragen, 
ob er genefen werbe: ber König Israels ben beibnifcben 
6ott! 3 ur rechten 3 eit ift auch biesmal Clias 3ur Stelle; 
er trifft bie Boten: ift benn kein Gott in Israel, bafc 
ihr ben Gott von €kron fragen müfet? Unb nun ver* 
künbet er f e i n e s  Gottes Wort: auf bem Cager, auf 
bem bu liegft, mufet bu fterben! Sofort kehren bie 
Boten um, von bem Cinbruck bes Propheten betroffen, 
unb melben bem König bie Botfcbaft. Der fragt: Wie
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fob ber (Dann aus, ber biefe Worte gefprocben bat? 
S ie antworten: Cr batte einen Pe^mantel um. Cr 
fpracb: D as war Clias! Der (Dann, ber fo gebleibet 
ift, ber folcbe Orabel verhünbet, ber wie ein ficb auf 
ben Raub ftür3enbe flbler ben flugenblich erfpäbt, ba 
er ben Seinb treffen bann, ber feinb ftbabs unb feines 
ßaufes, bas ift Clias!

Unb fcbaubernb fetjt ber G^äbler bin3u: alfo ftarb 
er na<b bem Worte Jabves, bas Clias gerebet batte.

Äftbetifcb wertvoll ift bie G a b lu n g  eben burcb biefe 
bobeitsvolle flnfcbauung von Clias, bie um fo wirbungs» 
voller ift, als fie im ßintergrunbe bleibt. Deutlich tritt 
ber Grunbgebanbe ber Gefcbicbte hervor, bafr man in 
Israel nur Jabves Orabel befragen foll.

Von fpäterer ßanb ift bin3ugefügt44), bafe ber 
Bönig breimal je 50 (Dann fenbet, bie Clias bolen 
follen; bie beiben erften (Dale wirb ibm fcbroff be
fohlen, 3um Bönig 3U bommen, worauf Seuer vom 
Bimmel fällt unb bie Solbaten famt ihren Bauptleuten 
frifet. Der britte Bauptmann aber bittet ibn bnie* 
fällig, mit3ugeben; ba willfahrt er unb verbünbet bem 
Bönig bie Weisfagung nocb einmal.

Diefer flbfcbnitt ftebt nicht auf ber Böbe bes Üb= 
rigen: all3ubeutlicb tritt barin bie Cenben3 hervor, 
ein3ufd>ärfen, wie man einen Propheten bebanbeln folle: 
auf ben Bnien foll man ibn bitten! flucb bie Drei3abl 
ber Senbungen beweift, bafe ber 3 ufa^ eine felbftänbige 
Stellung bat.

Die mehrmalige flusfenbung von Boten, wobei bie 
erften Senbungen fcbeitern, ift ein häufiges (Dotiv; im 
Riten Ceftament erfcbeint es noch einmal 1. Sam. 19, 18 ff., 
aber auch uns ift es bis auf ben heutigen Cag wobl» 
bebannt45).

ezaezjczitzsszatzsKoisziazi ss tan tzj ez> sb tss tz) oa

Cin würbiger Sdjlufe ber Cliasüberlieferung ift bie 
Gefcbicbte von feiner Bimmelfabrt (2. Bönige 2, 1 - 15). 
Die Cr3äblung liegt vor als Cinleitung 3ur Gefcbicbte 
ber Wunbertaten bes Clifa. Denn ihre Pointe ift, bafe 
Clifa nacb Clias’ Binwegnabme ber Crbe eines hoppelten
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Teiles feines Geiftes, 3ugleicb Befifeer feines Sauber
mantels unb barum fein Hachfolger in feiner Stellung 
3U ben „Propbetenföbnen“ geworben ift. Dies Ver
hältnis bes propbetifcben ßeros 3U ben (Dännern ber 
3 unft kommt fonft in ben Stählungen von Clias nicht 
vor, wirb aber in benen von Clifa häufig vorausgefefet.

Der erfte Seil, in brei S3enen auseinanberge3ogen 
( 1— 3; 4— 5; 6— 7), fcbilbert, wie Clifa bem Clias von 
Gilgai bis Bethel, bann bis Jericho, bann bis an ben 
Jorban folgt, fluch bies eine fcbauerlicb» ahnungsvolle 
S3ene, wie fie in folgen propbetener3äblungen häufig 
finb. Clias weife, w as gefcbeben foll, unb verfucbt, 
mitVorwänben Clifa 3urückhalten: kein (Denfcb foll 3 euge 
bes grofeen Wunbers fein! fluch bie Prophetenjünger 
ahnen es unb erftaunen, bafe Clifa es wagt, mit3ugehen; 
aber er gebietet Schweigen: über folcbe Bebeimniffe 
barf man nicht reben! Schließlich behält bocb feine 
Sreue ben S ieg : er wirb gewürbigt, 3 euge bes Un- 
ausfprechlicben 3U fein! Diefe S3ene wirb als befonbers 
intereffant empfunben unb ift baber breimal wieberbolt 
worben. Dabei ift bie Stilregel im ßebräifcben, bafe 
man nicht genau mit benfelben Worten repetiert: alfo 
anbers a ls bei Römer.

Am Scblufe ber S3ene bie wunberbare Spaltung 
bes Jorban, ben Clias mit feinem (Dantel fcblägt, bafe er 
ficb teilt unb fie trocknen Sufees hinburchfchreiten können: 
eine Variante 3U ber Jo fuaetäblung, ber an berfelben 
Stelle mit Israel burcb ben Jorban ging, unb ber Cr- 
3äblung vom CDofewunber am Roten (Deer. parallelen 
auch in inbifcher unb griecbifcber Srabition46). Der 
3 weck biefes 3 uges wirb 3unäcbft nicht beutlicb, ift aber 
aus bem Solgenben 3U erkennen.

Die 3weite S3ene er3äblt von Clias’ Cntraffung. Cs 
erfcbeinen plöfelicb feurige Roffe unb ein feuriger W agen; 
fo fuhr Clias im Sturme 3um Bimmel! W as biefer 
wunbervolle 3u g bebeuten foll, wirb uns klar, wenn 
wir hören, bafe es nach altem orientalifcben Glauben 
viele feurige Roffe unb Wagen am Bimmel gibt 
(2. Könige 6, 17); bas finb bie Sterne, nach uralter fluf- 
faffung gewaltige Kriegsbelben (Richter 5, 20), bie auf
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Seuerwagen am Bimmel ihre Bahnen 3ieben47), bei 
anberen Völkern, namentlich ben Babyloniern, bie 
Götter, nach israelitifcbem Glauben aber Jabves Diener, 
Dienftmannen bes Jabve ber 3 ebaotb, ber ßeerfcbaren. 
3 u ihnen ift £ lias entboten: ber ftreitbare Prophet, ber 
hier auf Grben mannhaft für feinen Gott gekämpft bat, 
ift nach feinem irbifcben Geben berufen worben, Gottes 
Kämpfe bort oben weiter 3U führen; er ift ber ßimrn* 
lifchen einer geworben. D as war Jahves Cobn für 
feinen ßelben.

Glifa aber wirb Glias’ Dacbfolger: 3um Cobn für 
feine Dreue bat ihm Glias einen Wunfcb freigeftellt, unb 
er bat ficb einen hoppelten Anteil feines Geiftes, ben 
Teil bes Crftgeborenen (5. (Dofe 21, 17) geforbert. Da 
bat Glias entgegnet: Gr wirb bir 3uteil werben, wenn bu 
es flau e n  kannft, wie icb „entrafft“ 48) werbe. A ls nun 
bie bimmlifcbe GrfAeinung nabt, ba fob a u t  fie Glifa; 
bas ift ber Beweis, bafj er € lias ’ Geift empfangen bat, 
benn nur ber grofee Prophet vermag bas Bimmlifcbe 3U 
feben (2. Könige 6, 17). Scbön ift, bafe fein erftes 
Gmpfinben babei nicht bie ftol3e Sreube ift, auch 
nicht bas Grfcbrecken über bie überirbifcben Wefen, 
fonbern ber Scbmer3, bafe Glias je^t babingebt unb Is= 
rael feinen Vorkämpfer verliert. Gr fdorie: „(Dein Vater, 
mein Vater! Wagen unb Streiter Israels!“ Dann fab 
er ibn nicht mehr: wo er geblieben ift, mag ber Gr» 
3äbler in keufcber 3 urückbaltung nicht fagen. Clifa aber 
3erreifet feine Kleiber in böcbfter Aufregung unb ergreift 
ben Wunbermantel, ber Glias entfallen war. Dann tritt 
er an ben Jorban, um bie 3 aubermacbt, bie er jet3t 
felber befitjen foll, 3U erproben, unb fcblägt bas Waffer, 
wie es Glias 3uvor getan batte: „Wo ift jet3t Jabve, 
Glias Gott?“ Unb wirklich, bas Waffer 3erteilt ficb: bie 
CDacbt ift auf ibn übergegangen! D as erkennen bie 
Propbetenjünger von Jericho, bie von ferne fteben, an 
unb fallen vor ibm 3uBoben; Glias’ Geift rubt auf Glifa!

Auch hier ein 3ufat5 (16— 18), wonach fie ibn bitten, 
nacbforfcben 3U bürfen, ob Glias’ Ceicbnam nicbt irgenb* 
wo liege, wobin ibn Jabves Geift getragen bat. Glifa 
erlaubt es wiberwillig. Aber fie kebren unverrichteter
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Sache 3urück. Dies hur3e Stück ift ein Hacbtrieb, ber 
auch ben Ungläubigen öen Beweis führen foll, bafe 
Glias wahr unb wahrhaftig „entrafft“ fei, vergleichbar 
alfo ber Cegenbe, wonach man vor }efu <3 rab eine Wache 
von Briegsknecbten gefegt haben foll (ODattb. 27 , 62 ff.). 
Dafe biefe Verfe 3 ufafe finb, ergibt fi<±> baraus, bafe nach 
ber alten G a b lu n g  bie Propbetenfcbüler fcbon im voraus 
gewußt haben, Glias werbe entrückt werben, unb bafe 
fie bereits Glifa als feinen Hacbfoiger verehrt haben.

Heben biefen ausführlichen G ab lu n gen  von Glias 
haben wir noch einige Hoti3en über ihn in einem anbern 
Bericht (2. Könige 9, 1— 10 . 27), ber aufeerorbentlicb 
lebenswahr er3äblten unb offenbar im allgemeinen 
vortrefflich unterrichteten G^äblung Von ber furchtbaren 
Revolution bes ]ebu, ber, von Glifa angeftiftet, feinen 
ßerrn, Bönig ]oram, flbabs 3weiten Sohn, umbrachte, 
bas gan3e königliche Baus famt allen feinen Dienern 
ausrottete, felbft ben mit Joram verbünbeten Abasja 
von Juba nebft feinen p rü fe n  tötete unb ben B aal in 
einem CDeer von Blut aus Israel binwegfcbwemmte. 
A ls ber Verräter ben Bönig getötet bat, ba gebietet er 
feinem Begleiter Bibkar, ben Ceicbnam auf bas 6runb= 
ftück 3U werfen, auf bem fie ficb gerabe befinben; e s  
w a r  b er A cker b e s  J i s r e e l i t e n  H ab o tb . „6e= 
benke, wie wir beibe 3ufammen, als wir Abab 3U 
Pferbe folgten, Jabves Wort über ihn hörten: Habotbs 
unb feiner Söhne Blut habe ich geftern gefeben, fpricht 
]abve, unb will es bir beim3ablen auf biefem Acker hier“ 
(9, 26). Unb auch eine furchtbare Drohung bes Glias 
gegen Ifebel wirb hier (9, 36 a) vorausgefefet49). Bier 
haben wir alfo eine neue G a b lu n g  unb 3war ficher 
eine recht 3uverläffige, als Gefcbicbtsquelle etwa ber 
Abfalomgefcbicbte vergleichbar unb urfprünglicb Geil eines 
größeren ßefcbidbtswerkes; unb auch biefe G^äblung 
kennt ben (Dorb bes Habotb unb weife vom Baalbienft 
bes Baufes Ababs wie vom Baffe ber ^abvepropbeten 
Glias unb Glifa gegen Bönig unb Bönigin unb bie gan3e 
Dynaftie.

Schliefelido ift noch an bie ber Gempelcbronik von 
jerufalem entnommene G a b lu n g  vom Bönigtum ber

O unhel,  eiias: ]abve unb Baal.
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Rtbalja 3U erinnern (2. ^ ö n ig e ll) . Rtbalja, Rbabs unb 
Ifebels Gocbter unb wie ihre ODutter eine fanatifcbe 
Verehrerin bes Baal, Gemahlin bes jubäifcben Königs 
R basja, machte {ich nach ber Crmorbung ihres Gemahls 
burcb ein furcbbares Blutbab 3ur Königin von Juba; 
nach einiger 3 eit aber warb fie burcb eine palaftrevo= 
lution geftür3t unb ber Baaltempel, ben fie gebaut batte, 
3erftört. fllfo ein feltfames Hacbfpiel ber israelitifchen 
Greigniffe in Juba.

34



II. Kapitel.
Der erfte Einbruch öer Eliaser3äblungen unö nament* 

Heb öer beiöen größeren Bompofitionen ift öer einer 
majeftätifeben Scbönbeit; öer Prophet bat ebenbürtige 
e^ äb ler gefunöen, öie an öen ßöbepunhten mit öra* 
matifeber Spannung unö fcblagenöer Rür3e 3U berichten 
wiffen: ein Einbruch, öer alleröings öureb öie vielen 
nachträglichen 3 utaten ftarh veröunhelt wirb. Diefe 
£r3äbler haben etwas von öem Granöiofen in Elias em= 
pfunöen unöesverftanöen, Öiefen Einbruch wieöer3ugeben: 
Clias erfebeint im reebten flugenblich unö verfcbwinöet 
alsbalö, als habe ihn öie Erbe Verfehlungen (1. Könige 
17, 2 f.; 18, 12 ; 2. Könige 1, 4); CDeifterftüche finö öie 
Gefcbicbten von feinen Begegnungen mit öem Bönig, 
vom Gottesurteil am Barmel, von feiner Ver3weifelung 
unter öem Ginfter, von feiner Entrüchung, befonöers 
aber vom Erfcbeinen ]abves im leifen Weben.

Gbenfo ift uns ohne weiteres öer wertvolle reli= 
giöfe Gebalt öiefer Gefcbicbten öeutlicb.

Wenn wir nun fragen, ob öiefe E^äblungen Sage  
ober Gefcbicbte finö, fo bleibt öabei — öies foll noch 
einmal ausörüchlicb feftgeftellt werben — ihre religiöfe 
unö äftbetifebe Bobeit völlig unangetaftet50).

Geben wir uns aber öem Einbruch öiefer Berichte 
unbefangen bin, fo bann nicht 3weifelbaft fein, öafe 
hier nicht eigentliche Gefcbicbte, auch nicht eine mit 
ein3elnen fagenbaften 3 ügen vermifebte Gefcbicbte, fon» 
öem vielmehr, öafe hier öie Sage  3U uns reöet, öie ja 
freilich mancherlei biftorifebes Gut enthalten bann.

So  febr wir auch öie Gröfee jener Gotteserfcbeinung 
am ßoreb bewunöern, wir glauben nicht mehr, öafc



her Gott, ber Geift ift, in biefen bocb immer finnlicben 
formen fein Wefen ben (Denfcben offenbare; für uns ift 
biefe Erfcbeinung im leifen Weben tro î ihrer religiöfen 
iööbe bocb eine unvollkommene Offenbarung. Wir 
können Elias’ Entrückung auf bem feurigen Wagen 
nicht anbers beurteilen a ls  bie ßimmelfabrt ober bie 
Verfemung unter bie Sterne, bie anbere Völker von 
ihren ßeroen er3äblen51). Wenn es beijjt, bafc Elias 
bie 450 Propheten B aa ls  mit eigener Banb ge= 
fcblacbtet habe, fo finben wir bas ein wenig 3U beb 
benhaft. Auch bie Stäh lu n g  vom CDehltopf unb Öb 
krug, von ber 3 erteilung bes Jorbans burcb ben (Dantel, 
noch mehr aber bie von ben Raben, bie Elias fpeifen 
muffen, können wir nicht ohne einigen 3 weifel lefen; 
mit größerem freilich hören wir manche ber Wunberge* 
fchichten bes Elifa, ber felbft Eifen auf bem Waffer hat 
fcbwimmen laffen (2 Könige 6, 6). (Dan mag bem 
gegenüber fagen, w as man will, unfere 3 eit benkt über 
biefe Dinge anbers als jener alte Orient: bei uns wünfcbte 
auch ber Wunbergläubige im ftillen, eine Gefcbicbte 
wie bie vom fcbwimmenben Eifen in ber Bibel lieber 
nicht 3U lefen, wäbrenb jene alte 3 eit fich gerabe mit 
befonberer freube fotche herrlichen Dinge von ihren 
Gottesmännern er3ählte. natürlich ift 3wifchen Wunber 
unb Wunber ein Unterfchieb; unb ber Biftoriker würbe 
fehr fehlgehen, wenn er alles, w as uns als Wunber er= 
3ählt wirb, unb felbft bas, w as ihm unerklärlich bleibt, 
aus ber Gefcbicbte ftriche; aber hier banbeit es fich hoch 
um folcbe Wunber, über bie bas Urteil kaum 3weifelbaft 
fein kann. Gan3 unmöglich wäre es für unfern bifto= 
rifchen Sinn auch, biefe Wunber etwa burcb rationaliftifcbe 
fluslegungskünfte aus ber Bibel 3U entfernen unb vieb 
leicht in bem Rabenwunber mit einer Anberung ber 
Vokale aus ben wunberbaren ‘Orebim, Raben, gan3 ge= 
wohnliche ‘Orebim, Araber, 3U machen, ober bie Er3äblun= 
gen ab3uf<hwächen unb ben toten Sohn ber Witwe in einen 
fcbeintoten 3U verwanbeln. — Dun ftebt es bocb fo, bafe 
folcbe Wunberer3äblungen fehr häufig in alten Sagen 
auftreten: man benke an bie mancherlei fremben parab 
leien, bie wir im erften Rapitel aufgewiefen haben: bas
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alte Volk liebt e5, berartige, über alles (Denfcblicbe 
binausgebenben raten von feinen ßelben 311 er3äblen; 
unb fo ergibt ficb für jebermann, gan3 abgefeben ba= 
von; wie er bogmatifcb 3um Wunber ftebe, bie Srage: 
verftebt man jene G ab lu n gen  wirklich recbt, b. b. jo, 
wie fie ih re r  A rt nach verftanben werben wollen, 
wenn man fie für ßefcbicbte hält, ober jinb es Dieb* 
tungen ?

Diefe Srage 3U beantworten haben wir noch eine 
Reibe von Cntfcbeibungsgrünben. Vergleichen wir ein* 
3elne Angaben ber Gliaser3äblungen unter ficb unb mit 
anberen beglaubigten Dadoricbten, fo finben wir in 
vielen Stücken grofee Abweichungen.

Dach ben Gliasgefcbicbten52) haben Abab unb Ifebel 
ben Jabvebienft ausrotten wollen. Aber wir hören 
anberweit, bafe Abab feine von Ifebel geborenen Söbne 
Abasjabu (Jabve ergreift) unb Joram (Jabve ift hoch), 
alfo nach Jabve genannt bat; folcbe Damengebung 
aber ift im bebräifcben Altertum ein Akt bes Bekennt* 
niffes. — Auch bie Verfolgung ber Jabvepropbeten 
ift nicht biftorifcb: wir wiffen von Propbetenvereinen, 
bie 3U jener 3 eit in Betbel unb Jericho beftanben 
(2. Könige 2). Ja , wir hören (1. Könige 22) von 400 
Jabvepropbeten, bie Abab befragt, unb bie ihm Beil unb 
Gelingen für feinen Kriegs3ug weisfagen; in berfelben 
ßefcbicbte tritt ein anberer Jabvepropbet auf, GDicba ben 
Jimla, ein Seinb bes Bönigs, bem bocb bis babin nichts 
Böfes gefcbeben ift. -  Die eiiaser3äblung behauptet, bafc 
nur 7000 (Dann in Israel Jabve treu geblieben feien; 
aber ber Bericht von Jebus Dbronbefteigung fe^t gelegent* 
lieb53) voraus, bafc bie Baalverebrer eine kleine (Dino* 
rität in Israel waren, fo wenige, bafe fie nur gerabe 
ben Baaltempel in Samarien erfüllten. Die G ab lu n gen  
von Glias müffen alfo feinen Konflikt mit bem Könige 
febr ftark übertrieben haben.

Von großer Bebeutung ift ferner bas Verhältnis ber 
Gliasbericbte 3U benen von Glifa. Die Ähnlichkeit beiber 
Cr3äblungsftoffe fpringt in bie Augen: beibe Propheten 
haben einen Knaben erweckt, ben ein igen  Sohn feiner 
(Dutter64); beibe ben Ölkrug einer armen Witwe gefüllt
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(Elifa 2. Könige 4); beibe führen ben Ehrennamen: 
„ Israels Wagen unb Streiter“ (2. Könige 2, 12 ; 13, 14), 
b. b. fein Schüfe unb Schirm im Kriege. Wichtiger ¡ft, 
bafe von beiben bie Salbung Jebus unb bas Königtum 
ßafaels (von Glifa: 2 . Könige 8, 7 ff.) abgeleitet wirb; 
unb bafe beibe Jabves Sieg über ben B aal berbeigefübrt 
haben Jollen, £lifa burcb Jebus CDörberbanb, Elias am 
Karmel. Dafe bie 3ulefet genannten Ereigniffe nicht 
3weimal gefcbeben fein Können, ift klar: Jebu kann nur 
einmal gefalbt unb bie Baalspropbeten können nur ein* 
mal ausgerottet worben fein. Cs bleibt alfo nur bie 
W ahl: entweber E lias ober Elija. Dun haben wir 
einen im gan3en febr glaubwürbigen Bericht (2. Könige 
9 f.), ber uns 3U er3äblen weife, wie Elifa burcb einen 
Boten ben Gebanken einer Revolution in bas F5er3 bes 
wilben unb profanen Jebu legte, wie biefer Gebanke 
in Jebu unb ben übrigen Kriegsoberften Seuer fing, 
fo wenig fie auch fonft gewohnt waren, auf bie Worte 
ber Propheten, bie fie für balbverrückt hielten, 3U acb* 
ten — bie politifcbe Situation in Israel war bamals 
offenbar ber Art, bafe man unter ben hoben Offi3ieren 
ben Gebanken einer Revolution nur aus3ufprecben 
brauchte, um fie 3U entfachen —, unb wie Jebu ben ßafe 
ber propbetifcben Partei gegen ben vom ßofe verehrten 
B aa l benufete, um bie Dynaftie 3U entthronen unb ficb 
an bie Stelle 3U fefeen. (T)ag nun auch bas eüi3elne 
in biefem Bericht etwas bramatifcber er3äblt fein, als 
es ficb in ber nüchternen Wirklichkeit 3ugetragen bat, 
fo feben wir bocb hier in bie CDotive ber ßanbelnben 
jo beutlicb hinein, bafe wir nicht 3weifeln können: Elifa 
ift es, ber Jebu jalben unb burcb ihn ben Baal führen 
liefe. So  ift es alfo hier gefcbeben, wie es auch fonft 
in ber S ag e  3U gefcbeben pflegt: bas gröfeere Geftirn 
bat bas Cicbt bes kleineren 3ugleicb mit erhalten; bie 
grofeen propbetifcben taten, ber Stur3 bes ßaufes flbabs 
unb bie Ausrottung ber Baalspfaffen, finb bem kleineren 
ODanne von ber Sage  genommen unb bem gröfeeren 
gegeben worben, ber im Vollbefife bes Geiftes war. Ja  
felbft Elifas Ehrentitel: „Israels Wagen unb Streiter“ ift 
bem Elias 3ugefcbrieben worben; aber Elias war nie*
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mals Israels Scbußwebr gegen feine Seinbe, fonbern 
ftets ein büfterer Unbeilspropbet, eher ein „Verwirrer“ 
Israels, wie Abab ihn nennt, als fein Reifer; Glifa aber, 
ber unter ]ebus Dynaftie in ben immer fcbrecklicber 
werbenben Aramäerkriegen treu 3U ßönig unb Volk ge» 
ftanben bat, bat auf biefen Titel allen Anfprucb.

S o  verfteben wir nun aucb ben eigentümlichen 
Wiberfprucb ber Rarmel» unb ber Boreber3äblung: nach 
ber erften trägt Clias ben Sieg über ben B aal bavon; 
nach ber anberen ver3weifelt er 3uerft an Jabves Sache 
unb fcbaut bann ben Sieg, aber nur von ferne, Bier ftebt 
offenbar ßiftorifcbes unb Sagenhaftes neben einanber: 
biftorifcb ift Clias’ Blage, baß er allein ftebe, unver» 
ftanben in feinem Cifer, baß er es mübe fei, für eine 
erfolgtofe Sacbe 3U kämpfen; fagenbaft aber ift ber 
große Triumph, ben ber gefcbicbtlicbe Clias nicht mehr 
mit Augen gefeben bat. Demnach haben wir bie 
Barmelgefcbicbte 3U verfteben nicht als ’eine wirkliche 
Begebenheit aus bem Ceben bes Clias, aber a ls ben 
Traum feines glübenben Bebens ober als ben feiner 
Anhänger: w as hätten fie mehr gewünfcbt, als baß 
Seuer vom Bimmel falle unb für ben wahren 6ott ent» 
fcbeibe, unb baß ber Prophet bie Baalspfaffen fcblacbten 
könnte mit eigener Banb! (Dan barf in biefer Ver» 
fcbiebung einen charakteriftifcben 3 ug religiöfer Sage  
feben: bie Späteren ertragen es nicht, baß ber bochge» 
feierte (Dann 3 eit feines Gebens nur aufs Sehnen unb 
Glauben wie wir alle angewiefen war, unb fie nehmen 
aucb Anftoß an ber fo profanen Weife, wie bann fcbließ» 
lieh ber Baal aus Israel ausgerottet warb.

Die Borebfage aber bat 3war feftgebalten, baß bie 
entfebeibenben Gottesgerichte erft nach Clias’ Dabingang 
gefebeben feien, aber fie bat einen beutlicben Ausbruck 
bafür gefucht, baß biefe Taten hoch im Geifte bes Clias 
getan feien: er bat noch felber bie Werk3euge bafür 
gefalbt.

So  ergibt fich, baß eine ftarke Verfärbung einge» 
treten ift. Die S ag e  bat bie Geftalt biefes gewaltigften 
Propheten ins Ungebeure vergrößert.
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Auch in ber Gefchichte von Haboths (Horbe finb 
ein3elbeiten burcb bie fpätere Überlieferung leife ver* 
änbertB5). Habotbs Grunbftück lag nacb ber älteren 
Crabition (2. Könige 9, 26) nicbt beim königlichen Palaft 
von Samarien, fonbern eine Strecke weit vor bem Core 
von Jisreel; unb Habotb batte auch Söbne, bie mit 
ibm getötet würben; auch hier erkennen wir leife bicb* 
terifcbe Umbilbung ber Verbältnifje, wonach bie Dinge 
einfacher unb faßlicher geftaltet werben.

Sehr viel ftärker tritt natürlich bas Sagenhafte in 
ber Entrückung bes Elias auf; hier ift felbft (Dythifdoes 
eingefloffen.

So  fcbliefoen wir, bafe bie Stählungen über Elias 
Sage  finb. Dies ift nun nicbt etwa fonberbar, fonbern 
vielmehr gar nicbt anbers 3U erwarten. Denn bie alte 
Gefcbicbtfcbreibung Israels banbeit 3unäcbft von ben 
Königen unb ihren Daten. 3 war treten auch in folcben 
Berichten gelegentlich Propheten auf, bort nämlich, wo 
e tä b lt  wirb, wie fie in bas Banbein ber Berrfcbenben 
eingegriffen haben: fo erwähnt bie Gefchichte von Jebus 
Aufftanb fowobl ben Elifa, ber Jebu angeftiftet, wie ben 
Elias, beffen propbe3eibung Jebu erfüllt bat. Aber 
nur gelegentlich fprecben bie alten Biftoriker von ben pro* 
pbeten. Eigentliche Gefcbicbtfcbreibung, bie ficb aus* 
brücklicb mit Propheten befchäftigt, haben wir erft im 
Buche bes Jeremia, von ber Banb wohl bes Barucb: 
ba ift bie Stilgattung ber ftrengen Biftorie in einem 
profaifcher unb objektiver geworbenen 3 eitalter auch 
auf bie Darftellung bes Propbetenlebens übertragen. Wo 
aber bie Gefcbicbte verftummt, ba rebet bie S ag e ; benn 
bas Volk vergibt feine Selben nicht. Sreilicb haben bie Er* 
3äblungen, bie es von ihnen berichtet, nicht in erfter Cinie 
bie Abficht, bas Gefcbebene 3uverläffig wieber3ugeben, 
fonbern ben 3 weck, bie Begeifterung, bie bie CDitlebenben 
empfunben haben, nun auch bie Hochgeborenen fcbmecken 
3U laffen. Diefe Art volkstümlicher Er3äblungen finb 
alfo ftark fubjektiv: in aller Haivität tragen bie Er* 
3äbler ihre Empfinbungen ein unb gehalten bie Ge* 
fcbicbten nach ben Bebürfniffen ihres Gemüts. Unb 3U* 
gleich ift bas Intereffe bes Volkes ein anberes. Es

40



wünfcbt, von bem privaten Ceben feiner Reiben 3U 
bören. So  entftebt bie Sage, bie man ja nicht gering 
achten foll; benn fie offenbart uns aufs fcbönfte, w as 
bie alte 3eit bewunbert unb verehrt bat, unb fie läfet 
uns bie intimften Bliebe in bas Ceben bes antiken 
Volkes tun.

S o  unterfebeibet ficb alfo bie Sage von ber mehr 
gelehrten, biftorifeben Citeratur im to n  unb in ber gan= 
3en Baltung. Unb nun blicken wir noch einmal auf bie 
eiiaser3äblungen 3urück unb fueben mit reinem Sinn 
ihren Geift 3U faffen. Wer möchte ba fo ftumpfen 
Sinnes fein, bafe er nicht ben poetifeben Duft biefer 
Gefcbicbten empfänbe! Hiebt nüchterne Wirklichkeiten 
werben hier bargeftellt, fonbern grofee religiöfe Wahr» 
beitön finb hier in vollenbete bicbterifche Sorm einge» 
kleibet. D as Urteil alfo, bies alles fei Gefcbicbte, ift 
fcbal unb ungenügenb. Die Dichtung ift es, welche bie 
Ereigniffe bramatifeber macht, bie Situationen pointierter, 
bie Reiben gewaltiger. Da werben bie wirklichen Ver» 
bältniffe, unter benen bie gefchicbtlicben Perfonen fteben, 
nicht immer feftgebalten: bas Volk benkt ficb biefe 
Perfonen kinblicber, mehr nach perfönlicben unb weniger 
nach fachlichen (Dotiven banbelnb, als es in Wirklich» 
keit ber Sali ift; ba wirb in aller Unbefangenheit auch 
manches er3äblt, w as nur ber Dichter, aber nicht ber 
Riftoriker 3U er3äblen vermag. S o  ift es fagenbafte 
Übertreibung, wenn flbab 3U allen Völkern ber Erbe 
gefanbt unb ihnen allen ben Schwur abgenommen haben 
foll, Glias befinbe ficb bei ihnen nicht. Weniger grotesk 
klingt, aber boeb ebenfo unmöglich ift, bafe Rönig flbab 
bie Jabvereligion felbft verfolgt habe: aber ein Rönig bat 
bie Religion feines Volkes nicht fo in feiner Ranb, wie 
es biefe naive Betrachtung annimmt. Die Sage  fteltt 
fich in ihrer Rinblichkeit vor, flbab habe in eigener 
Perfon 3ufammen mit feinem böcbften CDinifter Sutter 
für bie Roffe gefuebt; wofür ber geschichtliche flbab 
boeb wobl geringere Beamte gehabt hätte. Die Sage  
weife auch nichts von ben ftaatsklugen Gebanken, bie 
ibn 3ur Einführung bes Baalbienftes bewogen haben, 
noch verftebt fie feinen fachlichen Konflikt mit Habotb,
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fonbern fle motiviert alles einfacher: er warb von feiner 
Gemahlin verführt; fo entfdmlbigt bas Volk 3ugleicb ben 
eigenen Bönig unb mifot bie Schulb ber Sremben bei. 
Volkstümliches Intereffe verrät fich, wenn von Clias er» 
3äblt wirb, wie er in ber Wüfte wunberbar ernährt 
worben fei, unb w as für merkwürbige Dinge er im 
ßaufe ber Witwe getan habe: hier ift bas Sehlen bes 
Damens ber Srau ein beutlicbes 3 eicben, bafo wir uns 
auf bem Gebiet ber Dichtung befinben. Sage  ift es 
auch, wenn berichtet wirb, w as Bönig unb Königin 
in ihrem 3 immer gerebet haben; babei wäre bie Srage, 
woher ber G^äbler bas wiffe, — eine Srage, auf bie 
jeber ßiftoriker mufe antworten können — eine CDifo» 
banblung ber treuber3igen G a b lu n g .

Schließlich erinnern wir noch an bie Stilbeobacb» 
tungen, bie wir im erften Bapitel gemacht haben. Wir 
haben gefeben, baß biefe Stählungen noch beutlicbe 
ODerkmale bavon an ficb tragen, baß fie ber münblicben 
Überlieferung entftammen. Wir haben 3. Z. feftftellen 
können, wie fie in einer Gefcbicbte allmählich ent» 
ftanben finb.

Unb bamit haben wir ben richtigen Geficbtspunkt für 
biefe alten G ab lu n gen  gewonnen. Wir können uns 
ihrer jeßt, ba wir ihre €igenart erkannt haben, von 
Be^en freuen: es finb unbewußte Dichtungen bes Volkes 
— mögen auch bie leßten €r3äbler, bie bas Gan3e 
geftalteten, noch manches bin3ugefügt haben —  ein fcbönes 
3 eugnis bafür, baß bas Gebäcbtnis bes ßeros nicht 
untergegangen ift, baß es nach feinem Dobe (Denfcben 
gegeben bat, bie feine Gebanken verftanben, bie ihn 
verehrten unb bewunberten, bie alle bie großen £r= 
eigniffe ber folgenben 3 eit, ben Stur3 ber Dynaftien in 
Israel unb Aram unb bie fcbrecklicben Aramäerkriege, 
von ihm abgeleitet, ja bie 3U ihm aufgeblickt haben 
wie 3U einem ber Gottesbelben am Bimmel.

Weniger bocb als biefe Sagen- ftellen wir natürlich 
bie mancherlei legenbarifdoen 3 ufäße, wie bie S täh lu n g 
von bem bimmlifcben Seuer, bas A basjas Boten ver» 
3ebrt haben foli, ober von bem Waffer, mit bem Slias 
bas Opfer am Marmel 3U allem Überfluß begießen
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löfet: benn ihnen fehlt gerabe ber eigentliche Schmuck 
ber Sage, nämlich bie Daivität.

A ls ben Sitj ber Sliastrabition haben wir bie 
Greife von Propheten unb Caien 311 benken, bie ficb 
um Slifa fcbarten. Diefe Rreife finb es auch, welche 
bie Gebanken bes Elias weiter fortgefe^t haben, eine 
Erabition, in bie bann ¡pater CDänner wie Arnos, 
ßofea unb Jefajas eingetreten finb. Als Beimat ber Er* 
3äbler haben wir vorwiegenb bas Dorbreicb an3U* 
nehmen: w as auch baraus hervorgeht, bafr Beerfeba 
gelegentlich (1. Könige 19, 3) ausbrücklich eine ju bäifcb e 
Stabt genannt wirb. — CDancbe An3eichen, befonbers 
ber altertümliche Eon ber Stählungen, belehren uns, bafc 
bie Sagen nicht 3U lange nach bem Eobe bes Elias 
niebergefcbrieben fein müffen. Befonbers bemerkens* 
wert ¡ft, bafj ber Rampf gegen ben volkstümlichen 
Gottesbienft, ber ein jabrbunbert fpäter bie Prophetie 
cbarakterifiert, bei Elias vollftänbig fehlt. Bieran er* 
kennt man, bafj bas Bilb bes Elias bocb im gan3en 
treu bewahrt fein mufe unb nicht etwa vom Stanbpunkt 
ber fpäteren fcbriftftellerifcben Prophetie entworfen ift50).

Denn es würbe ein fcbwerer Irrtum fein, wenn 
man glaubte, eine folcbe Sage  könne nichts ober nur 
gan3 wenig Biftorifches enthalten. Dafo auch in ber 
E liasetäb lun g gewiffe Bauptpunkte biftorifcb finb, be= 
weifen vor allem jene Anfpielungen in ber Jebuetäblung, 
bie uns ben Baalbienft bes Baufes Ababs unb befonbers 
Ifebels, ben erbitterten Rampf einer Propbetenpartei 
gegen Rönig unb Rönigin unb felbft bie Dabotbge* 
fcbicbte beglaubigen. Rückfcblüffe können wir ferner aus 
ber Stäh lu n g  von Atbalja 3ieben: ba feben wir, wie 
bie Verehrung bes B aal in Ababs Familie erblich war, 
3ugleich aber, bafc bas Volk von Juba ben fremben 
Rultus bafete. Der Vater ifebels, Itbobaal, wirb auch 
in ben von }ofepbus mitgeteilten Fragmenten bes (De* 
nanber von Spbefus erwähnt57). CDenanber e täb lte  
auch von einer unter Itbobaals Regierung vorgefallenen 
unb ein Jahr lang bauernben Dürre, bie nach ber pbö* 
ni3ifcben Überlieferung auf einen Bittgang Rönig Itbo* 
baals bin burcb heftige Gewitter beenbet warb. ]oje=
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pbus kombiniert biefe Dürre mit ber von Clias geweis* 
jagten, fllfo felbft bie ßungersnot, von ber bie Stiasfage 
berichtet, kann biftorifdo fein. — Aber auch von folcben 
ein3elnen Be3eugungen abgefeben, würben wir über3eugt 
fein, bafj bie Sage  eine fo gewaltige Sigur ohne einen 
gefcbicbtlicben ßintergrunb niemals erfunben hätte; unb 
wie batte auch in ben wenigen Jabtebnten, bie 3wifcben 
ben Sreigniffen unb ben Stählungen liegen, eine 
vollftänbige Verfcbiebung bes Gefcbicbtlicben eintreten 
können ?

m m m m
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III. Kapitel.
Bei folcbem Quellenbefunbe ift es natürlich unmög» 

li<±>, eine Cebensgefcbicbte bes Elias 3U 3eicbnen; unb 
nur bas bann bie Aufgabe fein, bie perjon unb vor 
allem bie Gebanken bes (Bannes 3U erkennen. Wir 
geben im folgenben 3unäcbft von ben wenigen beglaubig» 
ten B otten  über Elias aus unb befolgen bei ber bifto» 
rifcben Verwertung ber fagenbaften E^äblungen bie 
CBetbobe, bafe wir uns nicht fowobl auf bie ein3elne, 
von Elias er3äblte Begebenheit be3ieben, fonbern bafe 
wir verfucben, bas EYP 'frbe baraus 3U nehmen: ob 
Elias 3. B. wirklich einmal wie (Bofes am ßoreb weilte, 
laffen wir babingeftellt; aber wenn bie Stäh lu n g  ihn 
fo (Boje gleicbftelit, fo wirb barin ficberlicb ber Einbruch 
ber 3 eitgenoffen von Elias bervortreten; bie S3enen 
in Sarepta finb fagenbaft; bafr ficb Elias aber etwa 
in biefer Art auf pböni3ifcbem Boben benommen habe, 
ftimmt 3U bem übrigen Bilbe febr wobl überein unb 
ift nicht 3U be3weifeln. ferner vergleichen wir bas 
von Elias Berichtete mit bem, w as wir anberswober 
über verwanbte perfonen feines Volkes hören: wenn 
wir 3U beftimmten 3 ügen ber Eliastrabition frappante 
Parallelen in weit entfernten unb literarifcb gan3 un= 
abhängigen biftorifcben Quellen finben, bürfen wir uns 
wobl bem Vertrauen bingeben, auf feiten gefcbicbtlicben 
Boben geftofeen 3U fein. Dabei mufe es uns freilich 
genügen, bis 3U einer gewiffen W abrfheinlihkeit 3U 
kommen unb einige ßauptpunkte 3U erkennen: eine ins 
ein3elne gebenbe Scbeibung bes ßiftorifhen unb Sagen» 
haften ift unmöglich58).
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€lias ¡ft ein Prophet, ein Dabi’. Das Propheten» 
tum 3ur 3 eit bes Glias wies mancherlei verfcbiebene Ge» 
ftaltungen au f59): ba gab es Chftatiher, bie in fcbrech» 
liehen Krämpfen Ceibes unb ber Seele bie ßanb Jahves 
auf fich laften fühlten; ba gab es einige unter biefen, 
bie von Jahve wunberbare öefiebte empfingen, bie — 
fo glaubte man von ihnen — im ftanbe waren, mit ihren 
feineren Organen Dinge 3U hören unb 3U [eben, bie hein 
menfcblicbes Ohr vernehmen unb hein (Denfcbenauge 
febauen hann, bie etwa voraus3ufagen vermochten, w as 
übers Jahr gefebeben werbe, weil fie im Rat ber 
ßimmlifcben, wo bas künftige befcbloffen wirb, geftanben 
batten; ferner folcbe, bie aus biefen geheimnisvollen 
3 uftänben ein Gewerbe machten unb fich für eine Be» 
lobnung von ben Caien befragen liefjen. Da fafren 
Propheten in Genoffenfchaften 3ufammen, um ben Geift 
ber Ghftafe unb Vifion in fich 3U pflegen, als eine Pro» 
pbeten3unft. Da gab es ein3elne, bie 3U grofe waren, 
um in ben Dingen bes gewöhnlichen Cebens auf3ugeben 
unb auf bie unwichtigen fragen bes Privatmannes 3U 
antworten, fonbern bie bem (Könige 3ur Seite ftanben 
unb ihm in ßrieg unb frieben, fo oft er fragte, Jahves 
Willen verhünbeten, fo 3. B. Clifa unter ber Dynaftie 
bes Jebu. Unb wieber hören wir von anberen, bie felb» 
ftänbig auftraten, ungefragt, unwillhommen unb unbe» 
lohnt, weil ber Geift fie trieb, Jahves 3 orn über bies 
fünbige Voth aus3ufcbütten; folcbe (Dänner finb Rbia, 
ber gegen Salomo auftrat unb ben Rufftanb bes Jero» 
beam anftiftete, CDiha ben Jim la, ber bem Rbab nur 
Übles weisfagte.Glifa unter ber israelitifhen Omribynaftie; 
unb hierher gehört auch Clias. So  hönnen wir alfo 
ben Clias in eine uns auch fonft behannte ßlaffe von 
(Dännern einorbnen: er ift ber Größte unter ben propbe» 
tifhen ßeroen.

freilich, bas ebarahteriftifh Prophetifhe, bas fhon 
bie älteften ehftatifhen Nebi’im befi^en, ift au h  bei 
ihm noch völlig beutlicb. Die Sage  fe^t au h  von ihm 
jene wunberbaren 3 uftänbe voraus, wo Jahves Geift 
ben ODenfhen ergreift unb ihn in rafenbem Caufe bahin» 
trägt, über Berg unb Dal, mitten im Regen, eine ge»
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waltige Streb e weit: wobei ber (Denfcb übrigens auch 
einmal 3U Scbaöen kommen kann —  nachher finöet man 
vielleicht {einen Ceicbnam, 3erf<hmettert, in einer Schlucht 
(1. Könige 18, 12 ff. 46; 2. Könige 2, 16). Unb both wirb 
Clias anber{eits gefcbilbert a ls ein (Dann klaren Geiftes: 
er weife nichts von ben (Ditteln, woburcb B aa ls  Propheten 
ben Gott weihen: er rebet mit vollem Bewufetfein im 
Damen feines Gottes. Rucb bie Gabe, wunberbar 311 
hören unb 3U {eben, befifet er; man bat {ich von ihm 
er3Öblt, er habe bas Häufchen bes Regens ftunbenlang 
vorher gehört. Unb anbers als bei gewöhnlichen (Dem 
fchen wirkt {ein Wort; er ift im ftanbe — fo glauben 
feine ßeitgenoffen —, wirkenbe Jabveworte 3U fprecben: 
er vermag in Jahves Damen bem Regen 3U gebieten, 
unb ber Regen gehorcht! Dies alfo müffen wir uns 
Vorhalten, wenn wir ihn verftehen wollen: er ift kein 
gewöhnlicher (Denfch; fein gan3es Wefen macht einen 
feltfamen, überwältigenden, unheimlichen Ginbruch; alle 
Wunber hat ihm feine 3 eit 3ugetraut. Gr hat „etwas, 
w as jene (Dänner ben Unfichtbaren näberftellte als ben 
(Denfcben, etwas, w as bie einen fas3inierte unb bie an* 
beren, fo bas bämonifch grofee Gegenbilb bes Glia, bie 
Ifebel, 3U rafenbem Wiberftanb erbifete“ 60). 3 u bem 
Wunberbaren gehört auch bie Art feines Auftretens: 
plöfelicb 3ur Stelle, plöfelicb verfcbwunben. Gr rebet 
kur3: gewaltige, flammenbe Worte.

Viele ber Propheten gewöhnlichen Schlages mochten 
Glias in manchem ähnlich fein; aber er ift bocb viel mehr 
als fie. Gr verfcbmäht es nicht, Gaben von Gläubigen 
in Gmpfang 3U nehmen; aber er ift weit entfernt, aus 
bem Propbetentum ein Gewerbe 3U machen. Der grofee 
(Dann mag {ich einmal 3ur Dot bes Armen hinunter* 
neigen unb einer Witwe helfen; aber fein eigentlicher 
Wirkungskreis finb bie grofeen Dinge, bie bas gan3e 
Volk angeben. Gr ift, wie auch anbere 3U feiner 3 eit 
waren, ein „politifcber“ Prophet; aber er ftebt nicht wie 
bie gewöhnlichen Politiker unter ben Propheten auf 
Seite ber ßerrfcbenben, fonbern er tritt vielmehr bem 
Rönig entgegen: hierin alfo gleicht er einem (Dicha, bem 
feinbe Ahabs, einem Abia, einem Samuel, als ber
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€lias ift ein Prophet, ein Habi’. Das Propheten» 
tum 3ur 3 eit bes £lias wies mancherlei verfcbiebene Ge» 
ftaltungen au f59): ba gab es £kftatiker, bie in fcbreck» 
liehen Krämpfen Ceibes unb ber Seele bie ßanb Jahves 
auf ficb laften fühlten; ba gab es einige unter biefen, 
bie von Jahve wunberbare ßefiebte empfingen, bie —  
Jo glaubte man von ihnen —  im ftanbe waren, mit ihren 
feineren Organen Dinge 3U hören unb 3U [eben, bie kein 
menschliches Ohr vernehmen unb kein (Denfcbenauge 
febauen kann, bie etwa voraus3ufagen vermochten, w as 
übers Jahr gefebeben werbe, weil fie im Rat ber 
fiimmlifcben, wo bas Künftige befcbloffen wirb, geftanben 
batten; ferner folcbe, bie aus biefen geheimnisvollen 
3 uftänben ein Gewerbe machten unb ficb für eine Be» 
lobnung von ben Caien befragen liefen. Da fafeen 
Propheten in Genoffenfcbaften 3ufammen, um ben Geift 
ber £kftafe unb Vifion in ficb 3U pflegen, a ls eine pro» 
pbeten3unft. Da gab es ein3elne, bie 3U grofc waren, 
um in ben Dingen bes gewöhnlichen Cebens auf3ugeben 
unb auf bie unwichtigen Sragen bes Privatmannes 3U 
antworten, fonbern bie bem Könige 3ur Seite ftanben 
unb ihm in Krieg unb Srieben, fo oft er fragte, Jahves 
Willen verkünbeten, fo 3. B. Clifa unter ber Dynaftie 
bes Jebu. Unb wieber hören wir von anberen, bie felb» 
ftänbig auftraten, ungefragt, unwillkommen unb unbe« 
lohnt, weil ber Geift fie trieb, Jahves 3 orn über bies 
fünbige Volk aus3ufcbütten; folcbe ODänner finb flbia, 
ber gegen Salomo auftrat unb ben flufftanb bes Jero» 
beam anftiftete, GDicba ben Jimla, ber bem flbab nur 
Übles weisfagte,£lifa unter ber israelitifcben Omribynaftie; 
unb hierher gehört auch Clias. So  können wir alfo 
ben € lias in eine uns auch fonft bekannte Klaffe von 
(Dännern einorbnen: er ift ber Größte unter ben propbe» 
tifeben Beroen.

Sreilicb, bas ebarakteriftifeb Propbetifcbe, bas febon 
bie älteften ekftatifchen Nebi’im befi^en, ift auch bei 
ihm noch völlig beutlicb. Die Sage  fe^t auch von ihm 
jene wunberbaren 3 uftänbe voraus, wo Jahves Geift 
ben (Denfcben ergreift unb ihn in rafenbem Caufe babin» 
trägt, über Berg unb Dal, mitten im Regen, eine ge»
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wattige Strecke wett: wobei ber (Denfcb übrigens aucb 
einmal 3U Schaben kommen kann —  nachher finbet man 
vielleicht feinen Ceicbnam, 3erfcbmettert, in einer Schlucht 
(1. Könige 18, 12 ff. 46 ; 2. (Könige 2, 16). Unb boh wirb 
Glias anberfeits gefcbilbert als ein (Dann klaren Geiftes: 
er weife nichts von ben (Ditteln, woburch B aa ls  Propheten 
ben Gott wecken: er rebet mit vollem Bewufetfein im 
Damen feines Gottes. Ruch bie Gabe, wunberbar 3U 
hören unb 3U feben, befifet er; man bat ficb von ihm 
er3äblt, er habe bas Raufcben bes Regens ftunbenlang 
vorher gehört. Unb anbers als bei gewöhnlichen (Den» 
feben wirkt fein Wort; er ift im ftanbe — fo glauben 
feine 3 eitgenoffen —, wirkenbe Jabveworte 3U fpreeben: 
er vermag in Jahves Damen bem Regen 3U gebieten, 
unb ber Regen gehorcht! Dies alfo muffen wir uns 
Vorhalten, wenn wir ihn verfteben wollen: er ift kein 
gewöhnlicher (Denfcb; fein gan3es Wefen macht einen 
feltfamen, überwältigenden, unheimlichen Ginbruch; alle 
Wunber bat ibm feine 3 eit 3ugetraut. Cr bat „etwas, 
w as jene (Dänner ben Unficbtbaren näberftellte als ben 
(Denfcben, etwas, w as bie einen fas3inierte unb bie an» 
beren, fo bas bämonifcb grofee Gegenbilb bes Glia, bie 
Ifebel, 3U rafenbem Wiberftanb erbifete“ 60). 3 u bem 
Wunberbaren gehört au h  bie Rrt feines Ruftretens: 
plöfelicb 3ur Stelle, plöfelicb verfhwunben. Gr rebet 
kur3: gewaltige, flammenbe Worte.

Viele ber Propheten gewöhnlichen Schlages mochten 
Glias in manchem ähnlich fein; aber er ift hoch viel mehr 
als fie. Gr verfebmäbt es nicht, Gaben von Gläubigen 
in Cmpfang 3U nehmen; aber er ift weit entfernt, aus 
bem Propbetentum ein Gewerbe 3U mähen. Der grofee 
(Dann mag fih  einmal 3ur Dot bes Rrmen hinunter» 
neigen unb einer Witwe helfen; aber fein eigentliher 
Wirkungskreis finb bie grofeen Dinge, bie bas gan3e 
Volk angeben. Gr ift, wie au h  anbere 3U feiner 3 eit 
waren, ein „politifher“ Prophet; aber er ftebt niht wie 
bie gewöbnlihen Politiker unter ben Propheten auf 
Seite ber föerrfebenben, fonbern er tritt vielmehr bem 
Rönig entgegen: hierin alfo gleiht er einem (Dicba, bem 
Seinbe Rbabs, einem flbia, einem Samuel, a ls ber
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Sauls Königtum verwarf. Ja , mehr als Samuel unb 
Abia, er ftebt im Gegenfatj 3U feinem Volke felbft: er 
weisfagt Verberben über Israel. Cr bat etwas in ficb, 
w as ihm mehr ift als fein Volk. Unb hierin erkennen 
wir feine Verwanbtfcbaft mit bem größten unter allen 
israelitifcben Gottesmännern, mit CDofe, ber auch mit 
feinem wiberftrebenben Volke ringen muffte, noch beut= 
lieber aber mit ben großen fcbriftftellerifcben Propheten, 
bie auf Clias folgten, mit ber Rette ber „Propheten“, 
bie mit Arnos, ßofea, Jefajas beginnt. Alle biefe 
Späteren weisfagen wie Clias von Israels Scbickfalen, 
fie finb Unbeilspropbeten, im ßaber mit ihrem Volke. 
Sie finb bie legitimen Sortfe^er bes Werkes bes Clias.

W a s  ift ber In h a lt b er V e rk ü n b ig u n g  b e s  C lia s ?
Bei 3wei grofcen Gelegenheiten ift Clias aufgetreten 

—  beibe finb biftorifcb beglaubigt — , 
bei ber Cinfübrung bes Baalkultus, 
bei bem Jufti3morb an Dabotb, 
für bie Alleinverebrung Jabves in Israel, 
für Recht unb Gerechtigkeit; 

beibemale Unbeil verkünbigenb: jabves Gericht über ben 
Srevel; beibemale in berfelben Stimmung: 3ornig glü= 
benb für Jabves gutes Recht, im „Cifer“ für Jabve.

Damit haben wir ben ßer3punkt ber Prophetie bes 
Clias getroffen. So  fafct er felbft in ber Sage  bas 
Werk feines Cebens 3ufammen: „Geeifert, geeifert habe 
icb für Jabve, ben Gott ber 3 ebaotb!“

Biermit ift ber Charakter bes (Dannes gefebilbert: 
er ift eifrig, 3ornig, eine leibenfcbaftlicbe Datur: bie 
(Dänner biefer alten 3 eit kann man mit einem  Worte 
febilbern, wobei wir freilich bie vereinfacbenbe Darftellung 
ber Sage  in Abrechnung bringen müffen. So  ift Clias 
ftets im 3 orne, ergrimmt gegen Jabves Seinbe, bei Ge- 
legenbeit aueb freimütig babernb mit feinem Gott. Von 
biefer Grunbftimmung beben ficb um fo wirkungsvoller 
bie Ausnahmen ab, von benen bie Sage  er3äblt, ba er 
einer gläubigen Seele freunblicb hilft, ober jene ficb tief
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einprägenbe S3ene unter bem Ginfterbufcb, wo er felbft, 
ber Gewaltige, einmal fcbwacb wirb wie ein anberer 
(Denfcb.

Unb bem ßeros gleicht ber Gott, für ben er jtreitet: 
Jahve ift ein eifriger, 3ornmütiger Gott; nur freilicb, bafe 
ber Gott größer ift als ber (Denfcb. Der (Denfcb ver» 
3weifelt, wenn er ben Erfolg nicht fieht; aber Gottes 
Gerichte haben 3 eit; freilicb bes (Denfcben Eage auf 
Erben finb kur3, Gott aber lebt in Ewigkeit. Unb ber 
(Denfcb ift auch weicbmütiger als ber Gott: Elias babert 
mit Jahve, wenn ihm fein Walten 3U hart, 3U graufam 
erfcheint.

Unb wieber tritt uns bei biefem Worte „eifrig“ 
jene grofee Reibe von ODännern entgegen, bie wir fo= 
eben mit Elias verglichen haben, von bem 3ornigen 
CDofes an fie alle einig in bem Bekenntnis, bafe ber 
Eifer für Jahve fie verehrt bat. Diefe 3ablreicben 
Parallelen verbürgen uns, bafr bie Sage  E lias’ Cba= 
rakter richtig erfaßt hat.

So  eifert Elias für J a h v e s  a lle in ig e  Ver= 
ebrung in I s r a e l  geg en  ben B a a lb ie n f t 61).

W as Rönig flhab beabficbtigte, als er für feine 
Gemahlin bem tyrifcben Baal, b. b. bem (Deikart, 
ben bie Griechen ßerakles nennen, in Samarien einen 
Eempel baute, bat bie Sage  nicht feftgebalten. Sie 
begnügt ficb mit ber Vorftellung, bafj er von feiner 
Srau ba3u verführt warb, unb mit bem Urteil, bafc es 
ein Sfrevel wiber Jahve war. Wir aber erkennen, bafj 
flbab politifcben Erwägungen folgte. Eine bebeutjame 
Parallele finben wir bafür in Salomos Gefcbicbte, ber 
bem moabitifcben Ramos, bem ammonitifcben (Dilkom 
unb ber fibonifcben flftarte „Bähen“ errichtet bat (1. Rö= 
nige 1 1 ,  7 ; 2. Rönige 23, 13). Salomo bat biefe ßeilig* 
tümer gebaut, gewifc nicht nur, wie bie volkstümliche 
Überlieferung auch bei ihm er3äblt, von feinen fremb= 
länbifcben Srauen ba3U bewogen, fonbern 3ugleicb im 
Intereffe feines Staates: wenn er Rönig in flmmon unb 
(Doab fein unb mit ßiram von Eyrus im Bünbnis fteben 
unb Verkehr pflegen will, wenn feine ßauptftabt Jeru= 
falem eine Empore ber umwobnenben Völker werben

Gu n k e l ,  e iias: }abve unb Baal.
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¡oll, ¡o müffen bie Götter feiner Untertanen unb feiner 
Bunbesgenoffen bort ihren Kultus haben. Ebenfo 
¡ft bei flbab ber Baalkult Solge eines Bünbniffes62): 
ber weitblickenbe Sürft fcblofc ficb an bas reiche 
pböni3ien an: D y™5 war iQ öer grofee CDarkt, 
wo Israel bie £r3eugniffe feiner Slur abfe^en konnte 
unb von wo Woblftanb unb böbere Kultur in Israel 
einftrömen mußten. Dies Bünbnis aber fcbien um fo mehr 
burcb bie Cage ber Dinge gegeben 3U fein, als Israel 
von ben pböni3ifcben Raufmannsftäbten — im Unter» 
fcbieb von feinen Hachborn im Horboften, ben kriege» 
rifcben Aramäern, — keinen feinblicben Angriff 3U er» 
warten batte: bie pböni3ier haben, foweit wir wiffen, 
Israel niemals bekämpft. Vielleicht bat man auch an 
gemeinfamen Wiberftanb gegen bie bamals immer näher 
rüchenben flffYrer gebacbt. 3 u ftanbe gekommen ift 
biefer Bunb vielleicht fcbon 3U 3 eiten Rönig Omris, bes 
Vaters bes flbab; Omri war, wie wir aus affYrifcber 
Drabition wiffen, ber Heubegrünber bes israelitifcben 
Horbreicbs. Darauf führt auch bas Scheltwort bes Elias an 
flbab: „leb habe Israel nicht verwirrt, fonbern bu unb 
b e in e s  V a te r s  B a u s “ (1. Rönige 18, 18). Unb fo liegt 
es ja in ber Hatur ber Sache: bie Ehe mit Ifebel wirb 3U 
Ceb3eiten Omris gefchloffen worben fein unb ben Staats» 
vertrag befiegett haben. Begreiflich genug, bafe bie 
frembe Rönigstocbter mit hoben Ehren in Samarien auf» 
genommen warb; bafc fie felbft, bie ftol3e Rönigin63), fido 
als DYrerin bem balbbarbarifcben Israel weit überlegen 
fühlte unb tyrifebes Wefen, auch im fremben Volke, nach 
Rräften begünftigte, unb bafc ber Rönig ihr, ihrem Ge» 
folge, ben prieftern unb Propheten, bie fie mitbraebte, 
unb etwa einer Rolonie pböni3ifcber Bänbler, bie man 
berbei3U3ieben ficb bemühte04), einen Dempel für ihren 
einbeimifeben Gott errichtete. Dabei war Rönig flbabs 
flbfiebt ficherlicb nicht, fich bem Jabvebienft entgegen3u» 
fe^en. Er felber verehrte nach wie vor auch Jabve. 
Unb wenn vielleicht auch bie Höflinge unb Vornehmen 
ben neumobifeben Baalkult mitmaebten, fo wirb er bennoeb 
in bie nieberen Rreife bes Volkes fcbwerlicb febr weit 
gebrungen fein.
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Die (T)affe bes Volkes wirb an bem neuen böfifcben 
Gottesbienft vielleicht mehr ober weniger Anftofe ge« 
nommen, aber ibn jebenfalls nicbt für einen ungeheuren 
Srevel gehalten haben; unb bies wirb ber biftorifcbe 
Rem ber Rlage bes Elias am ßoreb fein, bafe er allein 
ftebe unb fein gan3esVolk gegen ficb habe. Ja , wenn 
ber alte Gott Israels mit Gewalt burcb einen neuen 
hätte erfe^t werben follen, wenn man Jabves Altäre 
3erftört unb feine Propheten ermorbet hätte, bann hätte 
ficb gewifj ein Sturm ber Entrüftung erhoben. Aber 
von allebem war nicht bie Rebe; ber Baalbienft blieb 
eine privatfacbe bes Bofes. So  finben wir benn unter 
Ababs Beamten auch Jabvepriefter (2. Rönige 10, 1 1 )  
unb, w as mehr Jagen will, in feinem Gefolge auch 
Jabvepropbeten (1. Rönige 22, 6). D as Israel jener 
3 eit war nicht monotbeiftifcb, ja, es war nicht einmal 
konfequent monolatrifcb65), b. b. es würben in Israel 
neben Jabve gelegentlich auch anbere Götter verehrt. 
Doch rauchten bamals überall im Canbe bie Scheiter« 
baufen auf ben uralten kanaanäifcben Altären, 3ur 3 eit 
bes Elias längft von israelitifcber Banb ent3Ünbet, wenn« 
gleicb ber Baal, b. b. ber göttliche Eigentümer bes 
Ortes, meift bem israelitifcben Jabve gleicbgefe^t würbe. 
Unb auch Salomos Böben, bie er ben fremben Göttern 
errichtet batte, ftanben, von niemanben angetaftet, bis 
auf Jofias’ 3 eit (2. Rönige 23, 13).

Später, als gegen Ababs Baaltempel bie Polemik 
einiger Jabvepropbeten auf flammte, als biefe unb bie Baal« 
propbeten Ifebels unter einanber ben erbittertften Rampf 
begannen, mag auch bie Baltung bes Rönigs feinbfeliger 
geworben fein: biefe Vertreter Jabves burcbkreu3ten ja in 
ihrer lntoleran3 feine politifcben plane; fie fcbleuberten 
furchtbare Worte gegen ibn unb fein Baus, fie wiegelten 
bas Volk gegen ibn auf; ja, biefen CDännern war in 
ihrer Ceibenfcbaft alles 3U3utrauen: felbft Revolution 
unb Rönigsmorb! Damals mag Abab alfo aucb einige 
biefer Propheten verfolgt haben. — Eigentümlich ift, bafr 
ber Rönig Jubas mehrfach als ber Srömmere gilt (1. Rö= 
nige 22, 5. 8; 2. Rönige 3, 14): er mufe ficb 3U biefen 
Propbeten unb ihren Gebanken freunblicber geftellt haben.



Die Sage  bat bie gan3e kompilierte Stellung 
Ababs nicbt feftgebalten: {ie bat ben Gegenfa^ ver» 
einfacbt unb vertieft: {o wirb er ein Unterbrücker ber 
Jabvereligion.

Cs berrjcbt bamals eine Situation, gleichartig ber= 
jenigen, in ber {tets Propheten in Israel aufgetreten 
finb: 3unebmenber Wobljtanb bes Volkes, Israel auf» 
geicblojfen ben einflüffen ber Srembe, in frember Sitte 
allen voran Rönig unb ßof; im ßintergrunbe aber bie 
immer näher 3iebenbe Donnerwolke, bie bas Verberben 
bringen {oll, hier bas aramäi{cbe Reich von Damaskus. 
Aber gerabe in {olcber 3 eit, wo bie alten fo3ialen unb 
wirtjcbaftlicben Verbältni{{e jicb immer mehr veränbern, 
wirb bas Volk von einer gewaltigen Gäbrung erfaßt, 
unb leibenjcbaftlicber Ruf nach ben alten, beffern 3 u» 
ftänben wirb laut. Propheten ergeben, bie in ber 
großen Rataftropbe, bie berannabt, Jabves Gericht über 
ben frevel erkennen. In ähnlicher 3 eit haben Arnos, 
ßofea unb Jefajas von A{{ur, bat Jeremias von ben 
Cbalbäern geweisfagt; gegen Rönig Ababs ßaaltempel 
ijt € lias aufgetreten.

3 u grofe war {eine Begeiferung für Jabve, als 
bafe er ben B aal neben ihm hätte bulben können. In 
{einem ßer3en war nicht Raum für 3we* Götter 3ugleicb. 
Gntweber Jabve ober B aal! Sie vereinigen 3U wollen 
i{t unerträgliche Balbbeit. ßöbni{d3 forbert er in ber 
Sage  bas Volk auf, hoch lieber Baal allein 3U verehren. 
„Wie lange hinkt ihr auf beiben Rnien? I{t Jabve ber 
Gott, {o folget ihm! I{t es Baal, {o ibm!“

Das i{t eine bewufete, exklu{ive (Donolatrie, bie ben 
Synkretismus6e) als Abfall verwirft. 3 war bat 6lias 
nirgenbs bie ab{trakte Sorberung ber (Donolatrie formu» 
liert; für ihn banbeit es {icb nur um ben CDelkart von 
Dyrus unb etwa noch ben Baal-febub von Ckron. Aber 
w as von ben Baalen gilt, gilt notwenbig auch von jebem 
anbern Gott. (Dan kann bie Stimmung bes Glias in 
bie Worte fa{fen: leb bin Jabve, bein Gott; bu {oll{t 
nicht anbere Götter haben neben mir; benn Jabves 
Dame beifet .eifrig’ : er ift ein eifriger Gott (nach 
2. (Dofe 20, 2 f.; 34, 14).
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Cs ift nicht leicbt, bie Stellung bes Clias in ber 
Religionsgefcbicbte in biefem Punkt richtig 3U fcbilbern. 
Denn einerfeits ift ficber, bafj er in biefer, ¡eben anbern 
Gott ausfcbliefjenben Begeiferung für ben e in en  Jahve 
ber (Dehrbeit feines Volkes unverftänblicb w ar; bies 
eben ift ja bie Dragöbie feines Cebens. Anberfeits bat 
man bocb auf feine Prebigt gebärt; er ift ber „Ver» 
wirrer“ feines Volkes geworben, wie man ihm vorwarf; 
er bat mit feinen Worten einen Branb entfacht, ber bas 
Baus bes Bönigs anfteckte unb verehrte, fo bafe 
niemanb übrig blieb. Unb in Juba ift ber Baal 
burch „bas Volk bes Canbes“ ausgerottet worben. 
Ruch ift bie Jabvereligion von Anfang an, fcbon von 
(Dofe 3 eiten ber, eine eifernbe Religion gewefen, unb 
fcbon in ber älteften 3 eit ift bie Verehrung bes Baak 
peor —  3 eugnis bafür bie alte Sage (4. (Dofe 25, 1 ff.) 
—  als Sünbe, a ls Abfall empfunben worben. Wir 
bürfen beibe Reiben von Beobachtungen vereinigen, in» 
bem wir annebmen, b a f in Clias unb feinen Gefinnungs» 
genoffen Stimmungen bes älteften Israel, bie feit ber 
Cinwanberung in Banaan in weiten Breifen vergeffen 
waren, unb bie nur unter wenigen fortlebten, jety in 
biefer Brifis bes Volkes unb ber Religion wieberum 
auftraten. — Jebenfalls kennen wir bie Bebeutung biefer 
Stimmung ber (Donolatrie für bie Solge3eit. Schon bie 
Gliasfage 3eigt, wie biefe Gebanken weiter wirken: bie» 
jenigen, bie fich biefe Gefcbicbten er3äblten, haben ben 
Synkretismus bes Abab nicht anerkannt; fie behaupten, 
Abab habe nicht Jabve neben B aal verehrt, fonbern 
fei von Jabve abgefallen: wer nicht allein für Jabve ift, 
ber ift wiber ibn. Die kommenben Propheten werben 
ben Don, ben Clias angefcblagen bat, machtvoll weiter 
fcballen taffen. Den ßafj bes Clias gegen Baal wirb 
bie Dacbwelt hegen gegen jeben beibnifcben Gott: bie 
Götter ber Beiben finb Dichtigkeiten; Jabve gehört bie 
gan3e €rbe; er ift ihr Berr unb Schöpfer. Der Bafe 
gegen bie fremben Götter wirb in ber Solge3eit Israels 
Clenb noch verfcbärfen: es wirb nicht nur verachtet 
werben als eine 3ertretene Ration, fonbern 3ugleicb ver» 
bafet fein, ein odium generis lium ani67). Aber ber jü»
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bifcbe (Donotbeismus wirb, wenn bie 3 eit voll ift, bie 
Ber3en ber ßeiben gewinnen: bas Beil kommt von ben 
Juben.

Doch bas ift eine weitentfernte 3 ukunft, bie Elias 
mit vorbereiten half, aber von ber er felber nichts 
ahnte. Wenn er felber bas Programm ber (Donolatrie 
nicht formuliert bat, fo noch viel weniger bas bes 
(Donotbeismus. Aber bie Stimmung bes (Donotbeis» 
mus beberrfcbt ibn. Er bat bie Srage gestellt, nicht, ob 
Jabve mächtiger fei als ber Baal, fonbern ob Jabve 
ober B aa l „ber Gott“ fei. Cr bat bie Ohnmacht bes 
B aal verhöhnt. Er bat, ber Sage  3ufolge, in Jabves 
Damen ben neuen Rönig über Aram gefalbt. Seine 
Anhänger er3äblten ficb, bafe er auch auf pböni3ifcbem 
Boben Wunber Jabves getan habe. Aber bebeutfam ift 
bocb, bafc bie S ag e  nicht bin3ufet5t, w as man in ber 
fpäteren 3 eit nicht verfehlt hätte 3U berichten, bafe bie 
Witwe von Sarepta ficb 3U Jahve bekehrt habe. Sie 
fagt nur: „Jetjt erkenne ich, bafc bu ein Gottesmann 
bift, unb bafr Jabves Wort in beinern (Dunbe Wahrheit 
ift.“ Auf höherem Stanbpunkt ftebt fchon bas Be» 
kenntnis bes von Elifa geheilten Aramäers Daeman: 
„Jekjt erkenne ich, bafe kein Gott auf Erben ift, es fei 
benn in Israel“ (2. Rönige 5, 15). Aber freilich, er 
fügt bie Bitte bin3U, ficb Erbe von Ranaan mitnebmen 
unb im Tempel bes Rimmon 3U Damaskus ausfcbütten 
3u bürfen, um fo auch in frembem Canbe auf Jabves 
Boben 3U fteben unb 3U Jahve beten 3U können — eine 
Bitte, bie Elifa bewilligt. Diefe Beroen, Elias unb Elifa, 
eifern für Jahve in Israel; kommen fie mit Sremben in 
Berührung, fo benken fie auch ba nur an Jabve. Die» 
mals hätte Elias in Sarepta einen anberen Gott ver» 
ehrt. Aber Theorien haben fie nicht ausgefprocben. 
Dennoch ift Elias ein (Darkftein in ber Entftebung bes 
(Donotbeismus.
ez: iszs cz3 «s czotaezi6zjizoezstzac29 5atzscz9cz»izs

Dafe Elias wiber ben B aa l kämpft, bat offenbar 
3uerft ben Grunb, weil B aal bem Jabve in Israel ben 
Rang ftreitig macht. Er eifert für Jabve unb barum
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wiber ben fremben Gott. Rber Elias bat auch pofi* 
tiven ßafr gegen ben Baal. Jahve unb B aa l finb nicht 
etwa ähnliche Perfonen, bie nur 3ufällig im Streit um 
bie ßerrfcbaft wären, fonbern fie finb im Innerften ver* 
fchieben; fie vertreten entgegengefe^te Prin3ipien. Baal 
ift bie Verkörperung ber Haturreiigion Ranaans; Jahve 
aber ift ber ernfte, 3ornige Gott ber Väter, ber Wüfte, 
bes fioreb.

Die Eliasfage bat ben Propheten unb feinen Gott 
aufs berrlicbfte ge3eicbnet; aber fie bat wenig von bem 
Charakter B aa ls  feftgebalten; begreiflich genug: viel 3U 
bitter war bie Seinbfcbaft gegen ihn, als bafr man auch 
nur feinen Hamen in ben CDunb hätte nehmen mögen. 
Aber ein Wort Jebus gibt uns erwünfcbten Auffcblujj: 
als Rönig Joram, Ababs unb Ifebels Sohn, nichts* 
abnenb bem CDörber entgegenfäbrt, rebet er ihn an: 
„Bringft bu Gutes, Jeb u ?“ Jebu antwortet: „Wie Gutes? 
noch währt bie Un3ucbt beiner (Hutter Ifebel unb ihre 
viele 3 auberei!“ — Bier haben wir in 3wei Worten ben 
Einbruch bes Israeliten vom tyrifcben Baalbienft: er ift 
Un3ucbt unb 3 au b e re i. Sicherlich ift ein folcbes 
Wort nicht einfach eine objektive Scbilberung ber pböni* 
3ifcben Religion, fonbern bas Scheltwort eines Seinbes, 
ber fich bemüht, möglicbft befcbimpfenb 3U fprecben: er 
nennt ja bie (Hutter bes Königs eine Dirne unb 3 auberin, 
ein un3Üchtiges Weib, bas mit ihren 3 auberhünften bie 
(Hänner berückt68)! Unb wir wiffen aus ber Religions* 
gefchicbte, nicht nur bes Altertums, 3ur Genüge, wie 
fchonungslos bie Religionen einanber 3U bekämpfen 
pflegen. Aber anberfeits ift biefer Vorwurf ber Un3ucbt 
unb 3 auberei auch gewife nicht einfach erfunben. Wir er* 
kennen aus 3ahlreicben Hachrichten, wie richtig ber Israelit 
mit bem Worte „Un3ucbt“ ben Baalbienft charahteri» 
fiert69). Cine grofee Rolle fpielte in biefer Religion bie 
Wolluft: im Taumel ber gefchlecbtlicben Cuft nimmt ber 
Baalverebrer an bem Ceben feiner Gottheit teil. Unb 
biefer Ruit ift 3ugleich „ 3 auberei“ : auch bas ein 
Schimpfwort; benn fchwerlich glaublich ift, bajj bie 
Rönigin Israels „ 3 auberei“ im eigentlichen Sinne, b. b. 
bie verruchte Runft, bie ben (Denfcben burcb allerlei
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geheime Praktiken etwas B  ö f e s  antun will, getrieben 
habe. Dergleichen bat in pböni3ien ficberlicb nicht 
anders a ls in Babylonien als verboten gegolten. Viel» 
mehr, w as Öen Israeliten am Baalkuit auffiel, bas war 
die „weifee CBagie“ , durch die man allerlei Böfes von 
ficb ab3uwenden und den argen 3 auber 3U vereiteln 
hoffte70). Aber auch biefe Art der Gegen3auberei ver* 
pönt die propbetifcbe Partei71): fie will nichts wiffen 
von dem dumpfen Aberglauben und dem Gottes3wang. 
Und in ihrer leibenfcbaftlicben Abwehr läfet fie fich auf 
fo feine Unterfcbiebe wie „3 auber“ und „6egen3auber“ 
nicht ein; fie fchleubert der eigenen Königin die furcht* 
bare Anklage ins ßeficht, fie fei eine ßexe, fie treibe 
das menfcbenfeinblicbe und todeswürdige (2. (Dofe 22,
17) Verbrechen der 3 auberei! — 3 u diefer kur3en 
Cbarakteriftik aus Jebus (Bund ftimmt die leben* 
dige Befchreibung der Propheten B aa ls  in der Elias* 
fage, wie fie am ßarmel in heiliger Raferei um den 
Altar tan3en und ficb „nach ihrer Religion“ mit Schwer* 
tern verwunden, bis fie von Blut triefen. Der wilde 
Sinnentaumel des B aa l vereinigt die Wolluft des 6e= 
fcblechtsgenuffes und die fchwärmerifcbe Ver3Ückung, in 
der man den Scbmer3 nicht mehr empfindet. Das ift 
der Baal, ein wollüftiger und blutgieriger: ein böfer Gott. 
Wahrlich eine grofee Gefahr füt* Israel, bafe diefe Reli* 
gion, je^t mit dem 3 auber einer höheren Rultur ver* 
bunden und vom ßofe protegiert, die beften Inftinkte 
Israels verdarb.

(Bit welchem grimmigen ßafe die Propheten diefen 
B aal betrachtet haben, wird deutlich aus der Art feiner 
Ausrottung: Jebu bat alle feine Propheten und priefter 
getötet, den heiligen pfähl verbrannt, den (Balftein 3er* 
trümmert, den Gempel 3erftört und 3um öffentlichen 
Abort gemacht! Auch in Juda ward der Baalspriefter 
vor dem eigenen Altar gefcblacbtet (2. ßönige 11, 18). 
Die Sage  er3äblt, Glias habe die Baalspropbeten ge* 
tötet mit eigener Band. Der ßafc gegen den Baal bat 
eine Energie, vor der uns Hochgeborene fcbaudert.

So  ift E lias’ ßampf gegen den Baal 3ugleich ein 
ßampf gegen die Baturreligion. Elemente aus der
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kanaanäifcben Daturreligion aber waren bamals tief in 
bie Religion Jabves eingebrungen. A ls bie Israeliten 
in Ranaan beimifcb geworben waren, batten fie mit bem 
Getreibe* unb Weinbau unb {einen Segnungen auch ben 
B aal Kanaans übernommen unb ihn mit ihrem Jabve, 
beffen Verehrung fie mitbracbten, vielfad) ibentifi3iert. 
Seitbem führte Jabve viele Attribute bes Baal, unb man 
verehrte ihn an ben alten Baalbeiligtümern in ber von 
•Ranaan erlernten Weife. Da ftanb Jahves Altar unter 
bem grünen Baum unb auf ber Bergesböbe, wo fonft 
ber B aal gehäuft batte. Je^t fpenbete Jabve, wie fonft 
ber Baal, Rom unb Öl unb Wein. D as grofce kana* 
anäifcbe Seft, bas ßerbftfeft, wo ber Bauer bem Spenber 
alles Guten, bem Gott ber Srucbtbarkeit, bankbar ben 
3 ins bes Canbes barbringt, war je^t ein Jabvefeft. 
Da3U waren viele hünftlicbe Symbole, cbarakteriftifcb 
für bie Rultur Ranaans, aber bem Wefen bes alten 
Wüftemjabve möglicbft fremb, bie kunftvoll gefcbni^ten 
pfähle, bie fcbön behauenen CDalfteine, bie ehernen Altäre, 
bie Gottesbilber, auch von Israel übernommen worben. 
Ja , aucb bie Wolluft war Jabve heilig geworben; erft 
Jofias 3erftörte bie Stätte, wo bas fd>änblicbfte Gewerbe 
am heiligen Orte in Jahves Damen getrieben würbe; 
biefer Ort waren 3 ellen am Dempel von Jerufalem 
(2. Rönige 23, 7)! namentlich feitbem ficb Israel unter 
ben Rönigen 3U völliger Beberrfcbung bes Canbeserboben 
batte, war ber Strom kanaanäifcber Rultur unb Religion 
unaufbaltfam in bie Jabvereligion eingebrungen. Gol* 
bene Stiere ftanben in ben königlichen ßeiligtümern 
bes Dorbreicbes; ber Dempel von Jerufalem war er* 
richtet von fremben Bänben, nach frembem (Dufter, aus* 
geftattet mit frembartigen, kunftvollen Geräten, mit einem 
gegoffenen Altar, gefcbmücht an Düren unb Wänben 
mit fremben Symbolen: alles in allem einem tempel 
B aa ls viel ähnlicher als einer Bebaufung, in welcher ber 
alte Jabve ber Cabe würbig wohnen konnte. Die frembe 
Religion batte ben Jabvebienft burcbfeljt.

An Reaktionen bagegen bat es nicht gefehlt.
£5  gab in Israel Strömungen, bie ben kanaanäi* 

{eben Gottesbienft mehr ober weniger ablebnten, bie
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über öie goldenen „Rälber“ fpotteten — man vergleiche 
die gewife febr alte Sage  2. (Rofe 32 — und die 
Verfertigung von Bildern der kanaanäifcben Göttin 
flfcbera für einen grofeen Srevel erklärten (1. Könige 
15, 13). Solche altväterifcbe Gefinnung wird ficb am 
längften an den Rändern des Srucbtlanöes 3ur Steppe 
bin gehalten haben; kein 3 ufall ¡ft es, dafe S lias aus 
Gilead ftammt.

Wir hören von „Dafiräern“, öie mit den Propheten 
3ufammen als Jahve befonöers heilig genannt werden, 
und öie unter anderem das Gelübde übernommen batten, 
keinen Wein 3U trinken. Der Wein war eine der köft« 
lichften Gaben des alten Baal und des neuen Jahve- 
B aa l; wir dürfen in öiefer eigentümlichen Enthaltung 
einen Reft vormaliger nomaöifcber Cebensweife [eben; 
ift doch auch im Islam aus denselben CDotiv der Wein 
verboten.

ln der 3 eit des Elias kamen öie Recbabiten auf, 
ein Gefcblecbt, das in feinem Eifer für Jahve Arbeit und 
Cebensweife des Bauern verfcbmäbte; fie tranken keinen 
Wein, bauten kein Baus, fäten keinen Samen, pflan3ten 
keinen Weinberg, fondern wohnten in 3 elten ihr lebe« 
lang (Jer. 35, 6 ff.): fie lebten mitten in Ranaan wie 
Romaöen in der Wüfte. Und dies im Damen Jahves! 
Sie werden, fo dürfen wir uns vorftellen, Israels gegen« 
wärtiges Ceben als einen Abfall von Jahve betrachtet 
haben und Seinöe der das Sremölänöifcbe begünftigenöen 
Omridynaftie gewefen fein72).

Elias war kein Rafiräer; aber doch lebt in ihm 
etwas von jenem Geifte. Auch von der andern Seite 
ift die Gleichheit der 3 iele anerkannt worden; wir hören, 
dafc öie Recbabiten Jehus Revolution und feinen Eifer 
für Jahve freudig begrübt und unterftü^t haben (2. Rö= 
nige 10, 15 f.).

Auch Elias proteftiert im Damen der alten Jahve« 
religion gegen Öen neumoöifchen Baalöienft. Schon 
feine Eracht 3eigt ihn als einen CDann der alten 3 eit: 
er trägt nicht die moderne weichliche Rleiöung, fondern 
Öen rauhen Pe^mantel mit dem Ceöergurt. Er wohnt 
nicht wie der Bauer auf der Scholle; fondern er weilt
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in öen Schluchten, auf Öen Bergen, in Öen Steppen, 
fern von Öen Wohnungen öer CDenfcben. Cr führt ein 
Wanöerleben, öas öie Sage  — unö vielleicht nur öie 
S ag e  — als eine beftänöige Slucbt motiviert. Denn 
auch fein Schüler Clifa mufc, als er Prophet wirö, auf« 
hören, ein Bauer 3U Tein; er fcblacbtet öie Rinöer, öie 
bisherigen Genojfen {einer Arbeit. Unö Clias Jucht Jahve 
nicht in öen Dempeln bei Öen hoftbaren Bilöern, fonöern 
in öer wilöen Cinfamheit öes ßoreb. Cr vertritt öen 
Jahve öer Wüjte, öes Sinai, öes (Hofes. Jenem ur* 
alten Gottesmann {teilt ihn öie Sage  gleich; vielleicht, 
öafe er {ich auf ihn berufen bat: auch ihm i{t Jahve auf 
öem ßoreb bei „öer ßöble“ er{cbienen, unö am Hebo 
ift er wie CDoJes ver{cbwunöen.

Wie {ich al{o öas Bilö öes Baal, öas Clias bafete, 
noch beute lebenöig öar{tellen läfet, {o no<±) viel mehr 
öas Bilö öes Jahve, für öas er eiferte. Der Jahve öes 
Clias i{t öer Gott öer Wü{ten3eit, öer alten, rauben 3 eit, 
öer furchtbare Gott, öer {ich in öen fcbrechlicbften Hatur* 
er{cbeinungen offenbart. Unö 3ugleicb öer Gott I s r a e ls .  
Wenn man öer großen Daten öer Väter geöenht, öann 
tritt öiejer Jahve vor Augen, ßöcbjt be3eicbnenö unö 
gewifj autbentifcb i{t, öafe öer Gott öes Clias „ J a h v e  
3 e b a o t b “ beifet: öas i{t öer uralte Harne öes Sriegs* 
gottes Jahve 78).

S o  wirö Clias öas Seine, polierte, Üppige öer 
pböni3i{cben Sultur gebaut haben als ein (Dann öer 
alten 3 eit unö ein Streiter öes kriegerifcben Jahve. 
Cine Sülle von parallelen aus öer Gejcbicbte öer 
Prophetie beftärht uns, öafe öieje 3 eichnung öes Clias* 
bilöes richtig ift. Da ift Abia, öer öem Salomo grollte, 
gewife nicht nur wegen öer örüchenöen Sronen, öie 
öem Volk öie ßauptbefcbweröe fein mochten, fonöern 
3ugleicb, weil er im Hamen öes alten Jahve gegen öie 
neumoöifcben Suite öes Sönigs eiferte. Cine ähnliche 
Stellung nimmt fcbon Samuel ein74): Saul mag fich öes 
gefangenen Amalehiterkönigs Agag erbarmen unö öen 
Bann, öen öocb Jahve befohlen bat, an ihm nicht voll* 
ftrechen; aber her Gottesmann hennt öas neumoöifcbe 
(Ditleiö mit öem Jahve*Verbannten nidot; er 3erbaut
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felber ben Agag in Stüche vor Jahve in Gilgai. So  
finb Abia unb Samuel bierin Elias’ Vorgänger; Arnos, 
ßofea unb in manchem aucb Jefaias feine Hacbfolger: 
auch bas finb (Dänner, bie über bie moberne Üppigkeit 
unb Pracbt 3Ürnen, mit benen bie oberen Stänbe, hoch« 
mütig ihren Gott unb unbarmber3ig bas £lenb ber 
firmen vergeffenb, ibr Ceben fcbmücken, (Dänner, bie ficb 
ärgern über menfcblicbe Runft unb Rraft, bie Jabves 
Gericht verkünben

über jeglichen hoben türm,
über jegliche ragenbe (Dauer; 

über alle tarteffus=Scbiffe75),
über alle köftlicben Barken.

Da beugt ficb öes (Denfcben Stolj, 
öa finkt ber (Dänner trotj, 

unb erhaben ift Jahve allein
an jenem tag (Jef. 2, 15 ff.).

fluch bei biefen Anfängern ber fcbriftftellerifcben 
Prophetie ift alfo wie bei Elias ber Gegenfat3 bes alb 
väterifchen Israel gegen bie auslänbifche, hoffärtige 
CDobe noch 3U erkennen.

Soffen wir alle biefe Dachfolger unb Vorgänger bes 
Elias in ein Bilb 3ufammen, fo fteben wir vor einer 
großen propbetifcben Bewegung, bie bas teftament bes 
(Dofes in Israel voll3ogen bat, bie bas Altjabviftifcbe 
unb Altisraelitifcbe vertritt, unb bie 3U Ababs 3 eit, unter 
bem Gegenbruck bes pböni3ifchen Wefens, hoch empor« 
fteigt. Verfteben können wir biefe Bewegung nur unter 
ber Vorausfetjung, bafr bas nabi=tum aus ber älteften 
3 eit Israels ftammt70) unb barum auch bie alten An« 
fcbauungen fo lange bewahrt bat. So  begreifen wir 
alfo Elias als ein wichtiges Glieb in einer langen unb 
bebeutfamen Rette.

Gegen bie Elemente bes Daturbienftes in ber Jabve» 
religion felbft bat Elias, foweit wir wiffen, nicht geeifert. 
Auch im Rampf gegen bie Daturreligion bat er nur bas 
erfte, nicht bas let3te Wort gefprocben. Aber ber Jabve, 
ber in Elias gegen ben tyrifcben Baal kämpfte, bat ficb 
fpäter auch gegen ben einbeimifcben B aal gewanbt. Der 
Rampf begann gegen bie Bublfcbaft unb 3 auberei ber
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Ijebel, aber er würbe fortgejefet gegen bie Bubljcbaft 
unb 3auberei in Israel felbjt; benn Israel felbjt, jo 
werben bie Späteren behaupten, ijt ber Samen ber 
3 auberin unb Buhlerin (Jej. 57, 3 .). eine grofee Bewe
gung fet3t auch hier mit Elias ein. Jahve hat bocb 
fcbliefelicb ben B aal ausgetrieben. Die grünen Bäume 
unb bie fliefeenben Quellen, bie (Daljteine unb bie gol- 
benen Stiere, bie heiligen Dirnen unb bie Bubiknaben: 
jcbliefelicb ijt hoch alles bies in bie Flucht gejchlagen 
worben von bem Jahve bes Elias.
czi eza czt <&> ssi oa tza tzo es 100 o® c® ^

Aber Jahve ijt mehr als ber Gott bes rauheren 
unb weniger verborbenen Volkes; er ijt für Elias 3U= 
gleich ber G o tt b e s  Red»ts. Bei bem (Dorbe an Habotb 
ijt Elias aufgetreten im Hamen bes Gottes, ber Recht 
unb Gerechtigkeit in Israel will, unb ber bas unjcbulbig 
vergojjene Blut rächt. „Ich habe Habotbs unb {einer 
Söhne Blut gejtern gejehen unb will es bir b e f a h le n  
auf biejem Acker hier.“

Auch bies ijt nicht neu. Im Gegenteil, bafe ver- 
gojjenes Blut gen Bimmel nach Rache jcbreit, unb bafe 
Jahve jelbjt Bluträcher {ein will,., wenn keine anbere 
Stimme jpricht, bas war uralte Überjeugung. Davon 
rebet jchon bie Sage von Rains Brubermorb. Aber un
erhört war hoch auch in Israel bieje Energie, mit ber 
Elias gegen Haboths ODörber geeifert bat. Denn bie 
Sünben ber Rönige beurteilte man anbers als bie privaten. 
Die jcbrecklicben Bluttaten Salomos, ber (einen eigenen 
Bruber unb ben bocbverbienten Selbbauptmann (eines 
Vaters töten liefe, würben entjcbulbigt; benn ber israeli
sche Rönig, ber (ich gegen feine Hebenbubler behaupten 
will, mufe manches tun, w as bem Privatmann nicht ver
sieben werben könnte. Unb Vergewaltigungen ber Hie- 
beren burcb bie Oberen war man gewohnt. „Im alten 
Orient, unb a u *  noch im gegenwärtigen, gehören jolcbe 
Vorkommnijje 3U ben Alltäglichkeiten, bie ¡ebermann 
binnimmt als etwas Selbjtverjtänblicbes“ 77). Aber Clias 
benkt anbers: COörber ijt COörber, unb wenn es  ̂ ber 
Rönig felber wäre! S o  bat er Ahab einen jcbimpflicben

61



Cob geweisfagt, nicht bes B aal wegen, fonbern um 
Dabotbs willen. Unb hierin ift er von feinem Volke 
verftanben worben. Diefe Gericbtsverkünbigung gegen 
ben CDörber flbab fanb ein £cbo im allgemeinen Ge» 
wiffen78): bas be3eugt jenes Wort, bas Jebu fpricbt, 
a ls er bas Gericbt an Ababs Sieifcb unb Blut voÜ3iebt.

flucb biefer Glaube, ba|[ Jabve ber Gott bes 
Rechtes unb ber unterbrächen Unfcbulb ift, bat bei £ lias 
eine beftimmte Särbung. Wie er im B aal auch bie neue 
auslänbifcbe Kultur bekämpft, fo ftreitet er auch gegen 
ben CDörber Dabotbs als gegen ben neumobifcben Des» 
poten im Damen ber alten Sreibeiten Israels.

Dabotbs Verbrechen war nicbts anberes als bas 
3äbe Seftbalten am Überlieferten. £ r  würbe es für eine 
Sünbe erachtet haben, feinen €rb=Acker 3U verkaufen. 
„Jabve bewahre mich, bir meiner Väter €rbe 3U ver» 
äußern!“ Dabotb ift uns alfo bie Verkörperung bes 
alten, treu an ben Satjungen ber Väter feftbaltenben 
Israel; Abab bagegen bie eines Königtums, bas unter 
bem Einfluß frember Staatsanfcbauung Despotismus 
werben will. Denn „wir bürfen ficber fein, bafj bamit 
nur ein  Sali unter vielen ber Dacbwelt überliefert ift“ 79); 
unb auch bas wirb uns ausbrücklicb er3äblt, bafc auch 
biefer Srevel bes Königs auf tyrifcbes Wefen 3urück» 
ging. Ifebel ift fcbulb auch an ber Bluttat. Die frembe 
Königin kennt nicht ben israelitifcben Gott unb bas 
israeiitifcbe Recht; fie bat eine anbere Vorftellung vom 
Königtum: ift bas ein König, ber nicht einmal ein Grunb» 
ftück erwerben kann, wenn er es wünfcbt? Als tyrifch 
bat man auch wobl bas frivole Benu^en bes frommen 
Brauches bes Saftens für bie eigenen gottlofen 3 wecke 
empfunben; auch bie Römer fpracben von „punifcher 
Dreue“. Diefem Bilbe bes Königtums A babs können 
wir aus anberen Quellen80) bi^ufügen, bafe Abab, ober 
vielleicht fcbon Omri eine Einteilung bes Volkes nach 
Verwaltungsbe3irken, wie 3uvor fcbon Salomo, verfucht 
bat, eine Deuerung, bie wobl bie CDacbt ber Stämme 
unb ber in ihnen fübrenben Samilien burcbkreu3en unb 
natürlich 3ugleicb Steuer3wecken bienen follte, bie aber 
als Durchbrechung ber uralten, von Gott felbft georbneten
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Stammeseinteilung auch religiös veröäcbtig Jein mufete. 
Daviös Dynaftie warb entthront, a ls Jie Israels Srei= 
beiten antajtete; a u *  ben Despotismus bes ßaufes 
flbabs bat Israel n i* t ertragen.

F lu * hierin ift Clias fibnberr einer grofeen 3 abl 
von Söhnen. Alle bie hommenben Propheten werben 
für bas gute alte R e * t  unb bie Sitte ber Väter eifern; 
Jie werben J i*  ber Bebrängten unb Unterbrückten an= 
nehmen a u *  gegen Bönig unb Beamte, unb Jie werben 
mit ihren Sympathien n i*t auf ber Seite bes Be= 
fifeenben Jteben, Jonbern ber firmen, bie unter ben neuen 
Jo3ialen Verbältniffen leiben, unb bie man von Baus 
unb Bof treibt. Im Hamen Jahves aber, ber bas R e * t  
will, wirb man ben B aa l aus Israel treiben; biefer 
Jahve, ber Gott ber Gere*tigkeit unb ber Sittli*keit, 
ijt ber Gott ber gan3en Welt geworben. Unb ber Gott, 
ber Jelber vollkommen ijt, unb ber will, bafe a u *  feine 
Binber vollkommen feien, ijt ber Gott bes Gvangeliums.

czo (zi ca czj sa cza ozicziiezsozsjiszaßzsozatszatzitzoczj
filtisraelitif*es Wejen ftellt Glias in feiner Perfon 

bar; fein 3 iel ift, bas Unisraelitif*e aus3utreiben; beim 
Ceben bes Gottes Israels f*w ört er; unb wer Jahve 
beleibigt, ber kränkt n a *  Glias a u *  Israel (2. Bönige 
1, 3). fiber b o *  ift fein Bampf gegen ben B aa l n i*t 
ein Bampf gegen bie frembe Rationalität als fol*e. 
Wie hätte man fonft von ihm e r b t e n  können, bafe er 
in bem fibonif*en Sarepta 3U Gaft gewefen fei! Unb 
a u *  Glifa bat fi* , fo weife es bie Sage, in Sriebens» 
3eiten freunbli* 3U ben flramäern geftellt (2. Bönige 5). 
Glias’ Gott ift alfo mehr als ber Gott eines Volkes. 
Jahve ift ihm mehr als Israel.

Über Jahve konnte er fein Volk vergeffen. Wäre 
er nur ein Patriot gewefen, bem bas Wohl feines Votkes 
bas Bö*fte ift, fo hätte er bie Sebler bes Bönigs ver* 
3ieben; benn fibab u)ar ein tapferer (1. Bönige 22, 
34 f.), ebelmütiger (20, 31) unb a u *  erfolgrekber (Bap. 20) 
(Donar*, Israels (Dauer gegen bie firamäer. fiber 
Glias kennt etwas, w as ihm mehr ift als bie Ration; 
höher als bas nationale Gebeiben ftebt ihm Jahve unb
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bie Gerechtigkeit. So  i[t bie tapfere Dynaftie flbabs 
in Jabves Hamen ausgerottet worben.

Ja  noch mehr. Jabve wenbet {¡cb in Elias gegen 
Israel felbft81). Eine fcbrecklicbe ßungersnot bat ber Pro« 
pbet geweisfagt; in ben fcbweren nationalen Höten, in 
ben furchtbaren flramäerhriegen {einer 3 eit, bie Israel 
3erfleifcbten, wo ber Patriotismus bringenb geboten hätte, 
bafe gan3 Israel einmütig 3u{ammenbielt, wo man ge» 
rabe auf bie Propheten als bie Ratgeber im Rriege 
rechnete, {tanb €iias im Geijt auf ber Seite ber Seinbe. 
Die{e Kriege {inb ihm Jabves Gericht über bas abtrünnige 
Israel. Der Gebanke an eine entfekiUcbe 3 ukunft feines 
Volkes —  {o fa ft  ihn bie Sage  auf — erfüllt ibn nicht 
mit Trauer, fonbern ift ibm ein Troft! GDan bat ihm 
3ugetraut, bafj er ben graufamen fiafael gefalbt habe: 
Israels fürcbterlicbfter Seinb ein Gefalbter Jabves! Ja , 
mag Israel untergeben bis auf einen kleinen Reft, wenn 
nur Jabve triumphiert!

Bierin befonbers fteben wir bei Elias vor einer 
großen Epoche. Bisher war Jabve 3U einem grofcen 
Teil {eines Wefens Israels Hationalgott gewefen; jety 
aber bebt ibn bie Begeiferung ber Propheten mächtig 
über bie Schranken {eines Volkes empor; ja er tritt, 
wenn es fein mufc, wiber Israel auf. Damit ift 3um 
erften (Haie bas Wort ausgefprocben, bas bie Späteren 
3U einer fcbreckücben Weisfagung über Israel geftalten: 
Jabve ift mehr als Israel; Jahve {teilt Sorberungen an 
Israel; Israel erfüllt biefe Sorberungen nicht; barum 
vernichtet Jabve Israel von ber Oberfläche ber Erbe! — 
Unb {o ift es gefcbeben: Jabve ift ber Gott ber gan3en 
Welt geworben; aber Israel liegt 3ertreten am Boben. 
Den fpäteren Gefcblechtern gilt es a ls eine göttliche 
Paraboxie, bafj Jabve ein Volk wie Israel überhaupt 
ficb habe erwählen können.

S o  ift Elias eine grofee Weisfagung für bie 3 ukunft. 
Sein Rampf gegen ben Baal, fein Eifer für ben Gott bes 
Rechts, ber mehr ift a ls ein Gott Israels, finb nur bas Vor« 
fpiel einer gewaltigen Bewegung. Elias ift wie ein Berg
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in her €bene, von bem man aber bas gewaltigere ßocb» 
gebirge fchaut. Doch ift bei ibm nichts formuliert, nichts 
als Gebanke ausgefprochen: nur bei gan3 beftimmten 
Rnläffen mit gan3 beftimmten Weisfagungen ¡ft er auf» 
getreten, flnbere müifen ibm folgen, klarer, bewußter, 
deiner aber ber nachfolgenden bat ibn an Gewalt ber 
Perfon überboten. Von keinem anbern Propheten bat 
man Gefcbicbten er3äblt, bie ben Sagen von ibm gleichen.

noch bie fpätefte Überlieferung bat ibn nicht ver= 
gaffen. Die Cegenbe82) er3Öblt von einem Brief, ben 
er an Rönig Joram von Juba gefcbrieben haben fo ll; 
noch fpäter wirb eine „Offenbarung bes Ctias“ erwähnt, 
bie Paulus 3itiert bat (1. Ror. 2 , 9). Spätpropbetifcbe 
Überlieferung wufjte von einem Boten, ber Jahve ben 
Weg bahnen, von einem Vorläufer, ber bem großen unb 
fcbrecklicben ta g e  Jahves vorangeben foll, um Israel 3U 
ficbten, „um bas ßer3 ber Väter 3U ben Söbnen 3U 
kehren unb bas ßer3 ber Söhne 3U ben Vätern“ 83): 
biefe, urfprünglicb wohl mythologifche Sigur bat man 
mit e iias gleicbgefetjt84). Die Apokalyptik er3äblt von 
3wei gewaltigen ßeroen, urfprünglicben Göttern, bie mit 
bem Dier bes Flbgrunbes in ber lebten 3 eit kämpfen 
müffen: bie jübifebe Überlieferung wufete niemanben, 
ber würbiger für biefe Rolle fei, als CDofes unb 
€ lia s 85).

Jefus ben S ira86) fingt von ibm:

„Bis erftanb ein Prophet wie Seuer,
feine Worte wie ein glübenber Ofen;

Der ihnen 3 erbracb bes Brotes Stab,
machte ihr Volk bureb fein Eifern klein87);

Durch Gottes Wort ben Bimmel verfcblofe88), 
breimal Seuer berabrief.

Wie furchtbar warft bu, Elias!
ein (Dann wie bu fei ftol3 !

Du erweckteft einen Ceicbnam vom tobe,
aus bem Babes nach Gottes Gefallen;

Unb ftür3teft Könige 3 m Grube, 
fürften von ihrem Bette89).

Du vernabmft am Sinai Strafen,
auf bem Boreb Racbegericbte;

6 u n h e t, e iias: ]abve unb Baal.
V 65



Salbteft bie Könige ber flbnbung90),
ben Propheten91) für bicb 3 um €rfa^.

Du warbft 3 ur ßöbe entrückt im Sturm, 
burcb feurige Scharen 3 um Bimmel.

Die Schrift fagt, bu feift für einft beftimmt,
ben 3orn93), eb’ er entbrennt, 3U füllen;

Der Väter ßer3  3 U ben Söhnen 3 U wenben93), 
unb ber3 uftetlen Israels Stämme94).

Selig ber, ber bicb fcbaute unb ftarb; 
feliger bu felbft, benn bu lebft95)!

Im frühen (Dittelalter finö apokalyptifcb = cbriftlicbe 
Weisfagungen von e iias ’ Kampf mit öem flnticbrift mit 
germanifcben CDythen vom Götterkampf unb Weltbranö 
verfcbmol3en; ein fcbönes Denkmal bafür ift bas berr= 
liebe (Dittelftück bes „CDufpitli“ genannten Gebicbtes 
aus öem geiftlicben Buche König Cubwig bes Deut= 
feben*):

„Das hört ich fagen, bie es ficber wiffen,
Dafe ber flntiebrift werbe mit eiias ftreiten.
Der Verftofene ift gewaffnet, nun hebt er ben Streit an. 
Die Kämpfer finb kräftig, ber Kriegsgrunb ift fo wichtig, 
eiias ftreitet um bas ewige Ceben,
Cr will bie Recbtliebenben am Reich erhalten,
Deshalb wirb ihm helfen, ber bes Bimmels waltet.
Aber ber Rnticbrift ftebt bem flltfeinb bei,
Steht bem Satan bei, ber ihn boeb finken macht.
Drum wirb er auf ber Walftait wunb nieberfallen
Unb felbiges Cages fieglos werben.
Doch glauben auch viele weife ßottesmänner,
Dafe d ias fein Ceben laffe im Kampfe.
Wenn eiias’ Blut auf ben Boben trieft,
Dann entbrennen bie Berge; von ben Bäumen bleibt fteben 
Seft nicht einer; bie Sfüffe vertrocknen.
Die Sümpfe febwinben ein, es fcbwelt von ber Cobe ber Bimmel, 
Der CDonb fällt nieber, es brennt (Dittelgart")
Rein Stein bleibt fteben, bann fährt ber Straftag ins Canb, 
CDit Cobe fuebt er bie Cebenben beim:
Rein CDenfcb kann bem Blutsfreunb helfen gegen bas

(Dufpilli97).
Wenn bas breite Srucbtlanb völlig verbrennt,
Unb Seuer unb Winb es völlig wegfegt,

*) leb verbanke biefe Überfetjung ber Güte bes fierrn 
Profeffor Roebiger in Berlin.
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Wo ¡ft bann bas Blacbfelb, ba man einft mit ben Bluts-
freunben ftritt?

Das Selb vom Branb ver3 ebret, bie Seele angftvoll befcbweret. 
Wie foll jie Bufce 3 ablen? Sie fährt in Böllenqualen“08).

Offenbar bat unjere ftreitbaren Vorfahren bie Ge« 
ftalt bes belbenbaften Propheten ange3ogen. Wir, ihre 
jcbwäcberen Dacbkommen, benken nod) ebenso wie fie. 
f*ein Prophet jcbeint uns gewaltiger als ber Glaubens« 
belb ¿lias.
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miszzimis&i mvzsi

Rnmerfcungen.

1) Eine ästhetisch - l iterargeschichtl iche B e 
handlung der a l ttestamentl ichen Erzählungen findet 
der Leser in meiner „Israelitischen Literatur“ in Hinnebergs 
„Kultur der Gegenwart“ Bd. 1, 7 S. 65 ff. und im Kommentar 
zur Genesis 2. Aufl. Einleitung S. I ff. XXXI ff.

2) Zur Geschichte der Genesiserzählungen  vgl. 
Kommentar zur Genesis 2. Aufl. Einleitung S. XXXI ff.

3) Die wichtigsten neueren Kommentare zu den 
Königsbüchern stammen von Klostermann, Benzinger und 
Kittel, von denen der letztere inhaltlich der bedeutsamste ist; 
für die Reinigung des Textes  von Zusätzen ist grund
legend Wellhausen, Composition des Hexateuchs und der histo
rischen Bücher des Alten Testaments 2. Druck S. 281 ff.; einen 
kritisch edierten hebräischen Text bieten Stade and 
Schwally, The Books of Kings in Hebrew und Kittel in „Bi
blia Hebraica“.

4) Im Hebräischen heißt es, daß die Raben Brot (und 
Fleisch) am Morgen, (und Brot) und Fleisch am Abend bringen. 
Die eingeklammerten Worte sind nach der griechischen Über
setzung Zusatz, vgl. Klostermann.

5) Am Morgen Brot und am Abend Fleisch gibt Jahve 
auch in der verwandten Erzählung 2. Mose 16, 8. 12.

6) Duhm, die Gottgeweihten in der alttestamentlichen 
Religion S. 15.

7) Semiramis wird, nach der Sage von Askalon, als 
Kind in der Wüste ausgesetzt, von Tauben mit Milch und Käse 
genährt, vgl. Diodorus Siculus, Bibliotheca historica II 4.

8) Die Sage von Genofeva  bei Grimm, Deutsche 
Sagen Nr. 538; griechische und mittelalterliche Sagen von dem 
im Walde verlassenen Prinzen, der von einer Hinde gesäugt 
wird, bei Keller, Thiere des classischen Alterthums S. 100 f. — 
Die Legende vom Eremiten Paulus bei Hieronymus, Vita 
Pauli Eremitae; seine Speisung durch den Raben daselbst 
cap. 10.

9) Die Legende von der hlg. Notburga bei Grimm, 
Deutsche Sagen Nr. 351. — Auch die Griechen kennen viele Mär
chen vonTieren, dieeinem Menschen Speise bringen, vgl.A.Marx,
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Griechische Märchen von dankbaren Tieren S. 22 ff. (Delphin) 
35. 41 (Adler). 57. 60 (Löwe). Marx möchte diese Märchen 
daraus erklären, daß gewisse gezähmte Tiere den Menschen 
bei der Jagd unterstützen (S. 24 A. 1); mir scheint das ratio
nalistisch zu sein. Man wird anzunehmen haben, daß solche 
Tiere, die den Menschen Nahrung bringen, ursprünglich V e r 
körperungen der Gottheit sind (vgl.bei Marx S. 19 A. 1; 
S. 112); in einer weiteren Phase betrachtet man das Tier als 
Boten der Gottheit (S. 5; 19 A. 1; 35. 42); schließlich fällt 
auch dies fort.

10) Die Sage von den verschütteten Bergleuten 
bei Grimm, Deutsche Sagen Nr. 1, vgl. auch Nr. 3; vom g e 
treuen Eckart  Nr. 7.

11) Die Sage von Fortunatus m Simrocks Volks
büchern Bd. 3 S. 5 3 ff.; daselbst S. 89ff. die Erzählung von 
dem Seckel der Fortuna, in dem Fortunatus, so oft er darein 
greift, zehn Stück Goldes findet. — Zu vergleichen ist ferner 
der Wein, der im Mischkrug nicht abnimmt, so oft auch 
daraus geschöpft wird, in der Erzählung von Philemon und 
Baucis bei Ovid, Metamorphosen VIII 679; sowie das Leinen, 
das sich beim Messen unter der Elle vermehrt, vgl. Benfey, 
Pantschatantra Bd. 1 S. 479 f.; ferner aus Grimms Märchen 
Nr. 87 „der Arme und der Reiche“ und Nr. 103 „der süße 
Brei“ usw.

12) Eine Parallele zur Geschichte vom Jü ngl ing  zu 
Na in von Apollonius von Tyana in dessen Biographie von 
Philostratus IV 45, nach F. Chr. Baur, Apollonius von Tyana 
und Christus S. 145 „das unverkennbare Nachbild der entspre
chenden neutestamentlichen Erzählung“.

Das Motiv von dem Propheten, der freundliche Aufnahme 
findet und dafür herrlichen Lohn verleiht, ist verwandt mit den 
bei Hebräern, Griechen, Deutschen und anderen Völkern ver
breiteten Geschichten, die dasselbe von Göttern erzählen, die 
unbekannt unter den Menschen wandeln; man denke an Abra
ham und Lot (1. Mose 18. 19), an Philemon und Baucis und 
an die verwandten deutschen Geschichten vgl. Grimm, Deutsche 
Mythologie 3. Ausg. Bd. 1 S. XXXIV ff.; 4. Ausg. Bd.3 S. IX. 
Besonders gern erzählt man sich, daß es gerade ganz arme 
Leute sind, die solche Gastfreundschaft betätigen und dafür 
belohnt werden; einige Beispiele bei Grimm 3. Ausg. Bd. 1 
S. XXXVII. Natürlich ist auch hier der Mythus älter als die 
Sage: der wandernde Prophet ist an Stelle des wandernden 
Gottes getreten.

13) Gegen Wellhausen, Prolegomenazur Geschichte Israels 
5. Ausg. S. 291; Composition 2. Druck S. 281.

14) „Ihr habt jahve  (nicht: Jahves Bund) verlassen“ 
1. Könige 18, .18 wie 19, 14, beides nach Handschriften der 
griechischen Übersetzung.

15) Die 400 Propheten der Aschera 18, 19 sind Zusatz, 
vgl. Wellhausen, Composition S. 281 A. 1.
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16) Von Kultustänzen hören wir im Altertum sehr 
häufig, im Alten Testament 2. Sam. 6. Ein moderner Rest ist 
die Springprozession. — Andere übersetzen 1. Könige 18, 21 
mit Textänderung: „Wie lange springt ihr über beide Schwellen?“ 
Die beiden „Schwellen“ sollen die Schwellen der Tempel 
Jahves und Baals sein; man erinnert dabei an die Sitte, die 
Tempelschwellen zu überspringen 1. Sam. 5, 5; Zeph. 1, 9.

17) Das Sätzchen: „sie hinkten um den Altar, den s ie  
(LXX) gemacht hatten“ in 1. Könige 18, 26 gehört vor den 
Satz: „sie riefen Baal an usw.“

18) DieSitte, sich im Dienst der Gottheit se lbst  
zu verwunden, findet sich bei vielen antiken Völkern; 
im Alten Testament ist dergleichen verpönt 5. Mose 14, 1, aber 
vorausgesetzt Hosea 7, 14 LXX.

19) Daß Feuer  vom Himmel fällt, hören wir im Alten 
Testament auch 1. Mose 19, 24, wo vulkanische (vgl. 2. Mose 
19, 181, und Hiob 1, 16, wo elektrische Erscheinungen gemeint 
zu sein scheinen; über 2. Könige 1, 10ff. im folgenden. An
ders 3 .Mose 9, 24; 1. Chron. 21,26; 2. Chron. 7, 1 und hier, 
wo göttliches Feuer das Opfer ansteckt (vgl. auch Richter 6, 
21; 13, 20); das scheint nicht auf Naturbeobachtungen zurück
zugehen, sondern der sagenhafte Ausdruck des Glaubens zu 
sein, daß die Flamme des Altars heilig ist und von der Gott
heit selber stammt.

20) 1. Könige 18, 36 sagt ungefähr dasselbe wie Vers 37 
(Benzinger) und ist wohl Zusatz.

21) Als den Ort des Opfers auf dem Karmel denkt 
man sich gewöhnlich die Felsenhöhe el-Muhraka, ziemlich weit 
vom Meere entfernt, eine Stunde vom Kison; von dort aus 
kann man das Meer nicht sehen, wohl aber von einer unweit 
davon liegenden Erhebung, vgl. Kittel.

22) Das mehrmalige vergeb l iche Aussenden des 
Boten dient dazu, die Länge der Wartezeit anschaulich zu 
machen und so die Spannung zu erhöhen; dasselbe Motiv in 
der deutschen Sage von Kaiser Friedrich im Kyffhäuser, der 
den Zwerg aussendet, um zu sehen, ob die Raben noch um 
den Berg fliegen.

„Er nickt als wie im Traume,
Sein Aug’ halboffen zwinkt;
Und je nach langem Raume 
Er einem Knaben winkt.

Er spricht im Schlaf zum Knaben:
Geh’ hin vors Schloß, o Zwerg,
Und sieh, ob noch die Raben 
Herfliegen um den Berg“.

(Aus Fr. Rückert, Barbarossa.)
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Vgl. auch C. F. Meyers Gedicht, der Mönch von Boni- 
facio, wo der Mönch die Genueser Flotte herbeibetet wie 
Elias den Regen.

23) „Er fürchtete s i c h “ 1. Könige 19, 3; so ist nach 
der griechischen Übersetzung zu lesen.

24) Der „Bote (Engel) J a h v e s “ ist nach alter An
schauung ein untergeordnetes göttliches Wesen und nicht etwa, 
wie viele Neuere sagen, eine Erscheinung Jahves selber.

25) Vierzig Tage weilt Moses auf dem Berge 2. Mose 
34, 28 vgl. auch Matth. 4, 2.

26) Nach 5. Mose 1, 2 sind es 11 Tagereisen vom Horeb 
bis Kades.

27) Der „Sinai“ ist nicht das gegenwärtig so ge 
nannte Gebirge,  sondern liegt weiter im Süden, vgl. Well
hausen, Prolegomena 5. Ausg. S. 349 A. 1. und v. Gail, Alt
israelitische Kultstätten S. 8 ff.

28) Ja hve  erscheint im Feuer  des Nachts auch 
1. Mose 15, 12. 17; vgl. auch die Rauchwolke, deren Feuer 
in der Nacht sichtbar wird.

29) Die Erscheinung Jahves 1. Könige 19, 11 lautet: 
„Jahve zog vorüber: ein starker Sturm und ein gewaltiger 
Schal l ,  Berge zerreißend und Felsen zertrümmernd, ging vor 
Jahve her usw.“ Das Wort „Schall“ (qöl) ist von Klostermann 
nach 2. Mose 19, 16 ergänzt worden.

30) „Der Berg (Horeb) brannte im Feuer bis zum Herzen 
des Himmels,“ 5. Mose 4, 11. Vgl. Gunkel, der Sinai ein 
Vulkan, Deutsche Literaturzeitung 1903 Sp. 3058 f. — Der 
gegenwärtig so genannte Sinai ist kein Vulkan; am Ostufer 
des roten Meeres aber, wo wir den alten Sinai suchen, gibt 
es viele Vulkane; vgl. Ed. Meyer, die Israeliten und ihre 
Nachbarstämme S. 69.

31) Die richtige Erklärung der Sinaioffenbarung des 
Elias stammt von Wellhausen, Israelitische und jüdische Ge
schichte 5. Ausg. S. 79 A. 1; Composition 2. Druck S. 282 A.l.

32) Ein le i ses  Wehen als schaurig-geheimnisvolle 
Offenbarung des göttlichen Geist-Wesens auch Hiob 4, 12 ff. 15.

33) 1. Könige 19, 9b—11a sind gleich Vers 13b—14 und 
kommen zu früh; die Worte sind nur durch ein Versehen hie- 
her geraten; vgl. Wellhausen, Composition S. 282 A. 1.

34) Der Schluß der Horeberzählung ist zuerst rekon
struiert worden von Wellhausen, Prolegomena5. Ausg. S. 292; 
Composition 2. Druck S. 283.

35) Der „Mantel“ des El ias ist alseine um die Hüften 
gegürtete Wildschur zu denken, vgl. Stade, Biblische Theologie 
des Alten Testaments Bd. 1 S. 67.

36) Daß ein Mensch durch Zauber  von einer Per
son oder einem Gegenstand nicht loskommen kann; 
ist ein bekanntes Märchenmotiv, in neueren Märchen gewöhnlich 
humoristisch gewandt, vgl. Reinh. Köhler,  Kleinere Schriften 
Bd. 1 S. 134. 348; Bd. 3 S. 623 ff.; v. d. Leyen, Märchen in
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der Edda S. 33. 38. 81 A. 12; derselbe im Archiv für das Stu
dium der neueren Sp-achen und Literaturen Bd. 113  S. 257; 
Grimm, Märchen No. 64. 82; man denke auch an die Er
zählung „Schwan kleb an“ und den „Rattenfänger von Hameln“.

37) Das Überwerfen des Mantels gewinnt zu eigen, 
vgl. Wellhausen, Archiv für Religionswissenschaft Bd. 7 S. 40 f .; 
Gunkel, Ruth, Deutsche Rundschau Bd. 32 S. 59.

38) Cornill, Prophetismus 2. Aufl. S. 32.
39) Stade, Geschichte des Volkes Israel Bd. 1 S. 527 A. 1.
40) 1. Könige 21, 10 ist eine die Feinheit der alten Er

zählung verschlechternde „Auffüllung“, vgl. Klostermann.
41) Zur Kritik von 1. Könige 2 1 ,  20b—29 vgl. Well

hausen, Composition 2. Druck S. 284.
42) Daß V. 23 erst sehr spät in den Text hineinge

kommen sein kann, sieht man daran, daß der Vers die Verse 
20b—22. 24 unterbricht, die selbst schon Zusatz sind.

43) Wellhausen, Prolegomena 5. Ausg. S. 293 und A. 2.
44) Vergl. Benzinger, Bücher der Könige S. 127.
45) Eine Sage von den Boten,  die mehrere Male 

vergeblich ausgesandt  werden, bis sich schließlich der 
Herr selber aufmacht und auch nichts ausrichtet, sehr ähnlich 
der Erzählung 1. Sam. 19, 18—24, findet sich Grimm, Deutsche 
Sagen No. 436. Zu vergleichen sind die „Kettenmärchen“ Reinh. 
Köhler, Kleinere Schriften Bd. 3 S. 355ff.; Cosquin, Contes popu- 
laires de la Lorraine Bd. 2 S. 35 f.

46) Eine griechische Paral le le zu dem wunder
baren Durchzug durch das rote Meer gibt Fries, Neue Jahr
bücher für das klassische Altertum Abt. 1 Bd. 9 (1902) S. 701: der 
Amorrhus läßt Sand statt des Wassers fließen, damit Alexander 
ihn durchschreiten kann, vgl. Pseudo - Kallisthenes 11 30 (ed. 
C. Müller, an Dühners Arrian, Paris 1846 S. 85). — Eine ähn
liche indische Sage erzählt die Räjataraiigini IV 250 von König 
Lalitäditya Muktäpida, dem Carikuna mittels eines Amuletts, 
das er ins Wasser wirft, den Durchzug durch hochgeschwollene 
Flüsse ermöglicht, vgl. Weber, Indische Skizzen S. 111 A. 2, der 
dafür eine Entlehnung aus der Bibel annimmt. Vgl. auch Jes. 
11, 15; Offenbarung joh. 16, 12.

47) Himmlische Wagen oder Rosse werden erwähnt
2. Könige 23, 11 (Sonnenwagen und -Rosse); Äth. Henoch 
72, 5 (Sonnenwagen); 75, 3. 8 (Wagen der Gestirne); Slav. He
noch 11, 2 ff. (Sonnenwagen); Brandt, Mandäische Schrif
ten S. 189 und Slavisches Baruchbuch (Bonwetsch) c. 7 (vier 
Rosse am Sonnenwagen). Der zweimal wiederholte (Vers 2. 11 ) 
und offenbar charakteristische Zug, daß Elias „im Wetter“ zum 
Himmel fuhr, weist darauf, daß zugleich die Vorstellung mit 
einspielt, daß Jahves Heer im Sturm und Wetter dahinfährt. Da
nach ist das himmlische Heer wie das „wütende Heer“ der 
deutschen Sage eine mythologische Auffassung des durch die 
Luft brausenden Sturmes, vgl. Grimm, Deutsche Mythologie
3. Ausg. S. 599.
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48) Der Ausdruck „entr affen“, offenbar Terminus für 
die Entrückung zu Gott, findet sich auch 1. Mose 5, 24.

49) 2. Könige 9, 7—10; 10, 10 und vielleicht auch 9,36b. 
37 sind erbauliche Zusätze.

50) Für die Kritik der El iaserzählungen ist grund
legend Wellhausen, Composition 2. Druck S. 281 ff. und Prole
gomena 5. Ausg. S. 294 ff.

51) Zur Himmelfahrt des Herakles vgl. Preller, Grie
chische Mythologie 3. Aufl. Bd. 2 S. 255f. — nach der einen 
Vorstellung fährt er auf einem Viergespann zum Himmel —, 
zur Himmelfahrt des Romulus vgl. Preller, Römische Mytho
logie 2. Aufl. S. 704; die Apotheose der Kaiser ebenda 
S. 770 ff. Vgl. ferner Millin, Mythologische Gallerie Taf. 149 
(Homer auf einem Adler gen Himmel fliegend), 179. 180 (Ro
mulus auf einem Wagen gen Himmel fahrend) 181 und S. 283 
(Entrückung zu den seligen Inseln). Im Babylonischen fliegt 
Etana auf dem Adler zum Himmel und wird Sitnapistim zu den 
Göttern entrückt.

52) Vgl. Wellhausen, Prolegomena 5. Ausg. S. 294.
53) 2. Könige 10, 18 ff. setzt voraus, daß die Baalver

ehrer eine kleine Minorität in Israel waren. Daß Jehu alle 
Baal Verehrer umbrachte, ist kaum glaublich; es genügte, 
seine Priester und Propheten getötet zu haben; die List, de
ren er sich dabei bedient haben soll, klingt volkstümlich
poetisch und würde in der Wirklichkeit leicht durchschaubar 
gewesen sein; zumal, wenn er sich schon vorher offen auf 
Jahves Seite gestellt hatte (9,22.25 f. 36; 10, 15 ff.). Doch sind 
solche Schwierigkeiten kein Grund, um in dem Stück zwei 
verschiedene Quellen anzunehmen, vergl. Kittel.

54) Elisa erweckte den Sohn der Sunamitin 2. Könige 4. 
Die Erzählung stimmt mit der von Elias berichteten Toten
erweckung auch in Einzelheiten überein.

55) Wellhausen, Composition 2. Druck S. 284.
56) . Der Versuch von Rösch, Studien und Kritiken 1892 

S. 551 ff., die Eliassagen als späte, nachexilische Erdichtungen, 
mit ganz geringem historischem Kern, zu erklären, ist völlig 
gescheitert.

57) Nachrichten über Ithobaal,  Isebels Vater, sind 
aus Menander von Ephesus erhalten bei Josephus, Gegen 
Apion I 18 und Archäologie VIII 13, 2.

58) In den wesentlichen Zügen stimmt die moderne For
schung in der Auffassung des Elias überein; vergl. Well
hausen, Prolegomena 5. Ausg. S. 290 ff.; Israelitische und 
jüdische Geschichte 5. Ausg. S. 77 ff.; Stade, Geschichte des 
Volkes Israel Bd. 1 S.523ff.; Guthe, Geschichte des Volkes 
Israel S. 172 ff.; Cornill, Der israelitische Prophetismus 2. Aufl. 
S. 29 ff.; Marti, Geschichte der israelitischen Religion 4. Aufl. 
S. 85. 87; Budde, Religion des Volkes Israel S. 108 ff.; 
Gunkel, Der Prophet Elias in den Preußischen Jahrbüchern 
1897 S. 18 ff. (Der Vortrag ist vom Verfasser bei Abfassung
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dieses Volksbuches, namentlich im dritten Teile benutzt 
worden.)

Kittel, Kommentar zu den Königsbüchern S. 159 ff. steht 
im ganzen der oben vorgetragenen Auffassung nicht ferne, 
möchte aber darin mehr für historisch halten, z.B. das Gottes
urteil am Karmel; aber zu der Annahme, daß ein solches 
Gottesurteil in wunderbarer Weise für Elias entschieden 
habe, wird sich der Historiker schwerlich entschließen können. 
— Originell ist die Auffassung des Elias durch Eduard Meyer, 
Die Israeliten und ihre Nachbarstämme S. 85 ff. 138.

59) Gunkel, Die geheimen Erfahrungen der Propheten 
Israels, im „Suchen der Zeit“ Bd. 1 S. 112 ff.

60) Duhm, die Gottgeweihten in der alttestamentlichen 
Religion S. 13.

61) Wellhausen, Israelitische Geschichte 5. Ausg. S. 77ff.
62) Stade, Geschichte des Volkes Israel Bd. 1 S. 523.
63) Ihre stolze Haltung bewahrte Isebel noch im Tode, 

2. Könige 9, 30 f.
64) Von einem aramäischen B as ar in S am arien hören 

wir ausdrücklich 1. Könige 20, 34.
65) Monotheismus ist die theoretische Lehre von der 

Existenz eines Gottes, Monolatrie die praktische Verehrung 
eines Gottes.

66) Synkretismus ist Vereinigung verschiedener Reli
gionen zu einem Gebilde.

67) Odium generis humani d. h. allen Menschen verhaßt.
68) Dirnentum und Zauberei  gehören zusammen, 

vgl. Nahum 3, 4; Jes. 57, 3.
69) Über Prosti tution im Baaldienst  vgl. Movers, 

Phönizier Bd.l S. 679 ff.
70) Von der „weißen Magie“ der Babylonier und der 

Ägypter haben wir eine ziemliche deutliche Vorstellung vgl. 
Weber, Dämonenbeschwörung bei den Babyloniern und Assy- 
rern; Erman, Ägyptische Religion S. 148 ff.

71) Doch finden sich auch in der israelitischen Religion 
der älteren Zeit gewisse Reste  der Zauberei ,  z. B. das 
Losorakel (1. Sam. 14, 18 ff. 37ff.); oder man denke an eine 
Erzählung wie die von Elisa 2. Könige 13. 14 ff.

72) Ganz ähnlich wie die Rechabiten werden auch die 
Nabataeer, ein arabischer Stamm, von einem griechischen Be
obachter geschildert. „Im Grunde sind es ja dieselben Ideen, 
aus denen der Islam und die wahhabitische Reform erwachsen 
sind“; vgl. Ed. Meyer, Die Israeliten S. 84 f.

73) Daß „Jahve Zebaoth“ der Name des Kr iegs 
gottes Jahve ist, beweisen Stellen wie 1. Sam. 17,45; Jes. 13, 
4; Ps. 24, 7 ff.

74) Die Erzählung vom Konflikt Samuels mit Saul (1. Sam. 
15) ist eine alte, im Geist der späteren Prophetie bearbeitete 
Sage mit historischer Grundlage.
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75) Tartessus ist eine phönizische Kolonie in Spanien; 
Tartessus-Schiffe werden hier als Beispiel der größten Last
schiffe genannt.

76) Die gegenwärtig herrschende Anschauung vom Ur
sprung des Nabi-tums in Israel ist diese, daß es von den Kanaa- 
näern übernommen worden sei, weil es in unseren Quellen 
erst zur Zeit des Saul erwähnt wird: aber das kann bloßer 
Zufall sein. Die inneren Gründe sprechen für ein höheres 
Alter. Vgl. auch Stade, Biblische Theologie des Alten Testa
ments Bd. 1 S. 67.

77) Cornill, Prophetismus 2. Aufl. S. 32.
78) Auf den Mord des Naboth bezieht sich auch das 

Wort des Elisa 2. Könige 6, 32, der den König einen 
,.Mörderssohn“ schilt. Das Wort ergeht wohl über Joram, Ahabs
Sohn.

79) Budde, Religion des Volkes Israel S. 112.
80) Ahab teilt das Volk nach Verwaltungsbezirken, 1. Kö

nige 20, 14; vgl. Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte 
2. Aufl. S. 176. . . „  .

81) Wellhausen, Israelitische und jüdische Geschichte 
5. Ausg. S. 79.

82) Eine Legende von Elias 2. Chron. 21, 12 ff.
83) Das mystische Wort: „das Herz der Väter zu den 

Söhnen zu kehren und das Herz der Söhne zu den Vätern“ , 
ist uns undeutlich. Vgl. A. 93.

84) Die Weissagung von dem Vorläufer,  der mit Elias 
gleichgesetzt wird, Maleachi 3, 23 f. vgl. 3, 1 ff.

85) Eine an Mythologisches anklingende Weissagung von 
Elias Offenbarung Joh. 11, 3 ff. Ähnliche Erwartungen bei 
den Rabbinen. — Elias in den Evangelien: Mt. 17, 3 ff. 10;
16, 14; 11, 14 u. a.

86) Der Hymnus auf El ias  steht Jes. Sir. 48,1—11 ;
jetzt im hebräischen Urtext bekannt, dem die obige Über
setzung folgt. „ , ,

87) „Der ihnen zerbrach des Brotes Stab, machte ihr 
Volk durch sein Eifern klein“ , d. h. er rief eine Hungersnot — 
zum Ausdruck vgl. Ps. 105, 16 u. a. — herab, wodurch das 
Volk dezimiert wurde.

88) „Durch Gottes Wort den Himmel verschloß“ : so 
daß es nicht regnen konnte.

89) „Du stürztest Könige zur Grube, Fürsten von ihrem 
Bette“ : Anspielung an 2. Könige 1, 16, wo Elias dem bett
lägerigen Ahasja den Tod weissagt.

90) „Salbtest die Könige der Ahndung“ : Jehuund Hasael.
91) „Den Propheten für dich zum Ersatz“ : Elisa.
92) „Den Zorn, eh’ er entbrennt, zu stillen“ : den Zorn 

Gottes beim jüngsten Gericht.
93) „Der Väter Herz zu den Söhnen zu wenden“ , aus 

Mal. 3, 23 f. Vgl. A. 83.
94) „Und herzustellen Israels Stämme,“ aus Jes. 49, 6.
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95) „Selig der, der dich schaute und starb, seliger du 
selbst, denn du lebst!“ D. h.: Selig ist schon Elisa, der Elias 
bei seiner Entrückung später schauen durfte, obwohl er selber 
später sterben mußte; seliger ist Elias, der dem Tode ent- 
rafft ist!

96) Mittelgart ist das Gehege in der Mitte, die vom 
Weltmeer umgebene Erdscheibe.

97) Muspilli ist das verzehrende Feuer dieses Gerichts
und Sühnetages.

98) Über das „Muspilli“ genannte Gedicht vgl. Koegel, 
Geschichte der deutschen Litteratur Bd. 1 Teil 1 S.317ff.
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