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Die Entstehungsgeschichte der  Legende bis zu ihrer Fixierung im Evangelium nach 
Matthäus, ein religionsgeschichtlicher Versuch. Babylonische Orakel. Die astro
logische Weltanschauung. Plinius. Alexander der  Große. Cicero. Mithradates. 
Augustus. Nero. Alexander Severus. Gold, Weihrauch und Myrrhen. Christus 
als Sonnengott. Mithras. Die Legende ein Dokument der  Begegnung des Mithras-
dienstes mit dem Christentum. Albrecht Dieterich 1 

I. Der Geltungswert des Motivs in der orientalisch-hellenistischen Welt. 

1. D i e  c h r i s t l i c h e  L i t e r a t u r  d e s  O s t e n s .  Ignatius von Antiochien. Justinus 
Martyr. Irenaus. Theophilus von Antiochien. Tertullian. Klemens von Alexandrien. 
Aphraates. Origenes. Athanasius. Ephräm. Gregor von Nazianz. Gregor von Nyssa. 
Johannes Chrysostomus. Theodor von Mopsuestia. Baläus. Petrus Chrysologus 
von Ravenna. Theodoret von Antiochien. Isaak von Antiochien. Spelunca Thesau-
rorum. Christliches Adambuch des Morgenlandes. Scriptura Seth. Johannes Chry-
sorrhoas von Damaskus. Die Lehre vom Abendmahl. Der religiöse Materialis
mus. Die Ensarkose Christi und die Erscheinung der  Magier in der  orientalischen 
Auffassung. Die beiden Fundamentalgedanken. Die Hauptmotive. Der Stern. Die 
Madonna mit dem Christusknaben im Stern. Die Geburtshöhle. Die apokryphen 
Evangelien. Die legendären Tiere. Die Namen der  Magier. Die Zahl der  Magier. 
Gold,  Weihrauch und Myrrhen. Die Symbolik der  Geschenke. Joseph. Die lob
singenden Engel 10 

2. D a s  P r o b l e m  d e s  E p i p h a n i e n f e s t e s .  Die dreifache Festidee. Die Papyrus
liturgie aus Faijüm. Alexandrien. Die Epiphanie des Dionysius. Der Aus
breitungsprozeß. Das Nicänische Konzil. Syrien. Der Bericht der  Silvia Peregrina. 
Epiphanias im Abendland. Vienne. Rom. Bischof Liberius. Das Weihnachtsfest. 
Hermann Usener. Die Theorie von C. Erbes. Der 25. Dezember Geburtstag des  
Sonnengottes Mithras. Saturnalien. Brumalien. Das Weihnachtsfest im Orient. 
Thrakien. Konstantinopel. Gregor von Nyssa. Die antiochenische Kirche. Der 
Widerstand Ägyptens und Palästinas. Die Lostrennung des Geburtsfestes von Epi
phanias und die Bedeutung für die Sarkophagplastik des vierten Jahrhunderts . . 22 

3. D i e  o r i e n t a l i s c h e  L i t u r g i e  d e s  E p i p h a n i e n t a g e s .  Die ägyptische Papy
rusliturgie. Die byzantinische Liturgie. Die nestorianische Liturgie. Die syrisch-
antiochenische Liturgie. Die Überlegenheit des Abendlandes 2S 

4. D i e  o r i e n t a l i s c h e n  H y m n e n .  Romanus aus Syrien. Sophronius von Jeru
salem. Johannes von Damaskus. Kosmas von Jerusalem. Sergius 30 
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II. Der Geltungswert des Motivs in der okzidentalischen Welt. Der Angelpunkt 
des Problems. 
1. D i e  c h r i s t l i c h e  L i t e r a t u r  d e s  W e s t e n s .  Kommodian. Sedulius. Prudentius. 

Paulinus von Nola. Die grundlegende Exegese Augustins. Primitiae Gentium. 
Epiphanias Geburtsfest der  Kirche, unser eigener Geburtstag. Der Universalismus 
des Christentums. Ambrosius. Hieronymus. Leo der  Große. Gregor der  Große. Der  
orientalische Einfluß. Die prinzipielle Verschiedenheit von Orient und Okzident. 
Die Einzelmotive. Die Zahl der  Magier. Der  Versuch der  Identifizierung mit Königen 32 

2. D i e  L e g e n d e  i n  d e r  W e l t  d e r  G e r m a n e n .  Venantius Fortunatas. Kädmon. 
Kynewulf. Gregor von Tours. Historia Ecclesiastica Francorum. Beda Venera
biiis. Heliand. Otfried. Wernher von Tegernsee 36 

3. D i e  L e g e n d e  i n  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  L i t e r a t u r .  Guillaume von Orange. La Vie 
de  S. Gilles. Renaus de  Montauban. Die französische Reihe: Gold,  Myrrhen und 
Weihrauch. Li Romans de Dolopathos. Parise la Duchesse. Aiol et Mirabel. Le 
Roman d'Aquin ou  la conqueste de  la Bretaigne. Li Roumans de  Berte. Bernhard 
von Clairvaux. Die Historia Scholastica des Petrus Komestor 39 

4. D i e  L e g e n d e  i m  s p ä t e r e n  M i t t e l a l t e r .  Sikardus. Konrad von Fußesbrunnen. 
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Aurea. Passional. Philipp von Seitz. Walther von Rheinau. Die drei Zeichen. 
Hermann, von Fritzlar. Ludolphus de  Saxonia. Johannes von Hildesheim. Goethe. 
Gustav Schwab. Die Einzelmotive. Die Glossa Ordinaria 44 

5. D a s  E p i p h a n i e n f e s t  i m  A b e n d l a n d .  Der dogmengeschichtliche Verlauf. Die 
zentrale Stellung der Magiergeschichte bei Augustin. Der Gelasianische und Gre
gorianische Ritus. Die drei- und vierfache Festrelation. Festbezeichnungen. Festum 
stellae. Das Capitularium Evangeliorum von Neapel. Der Mozarabische Kalender vom 
Jahr 961. Bethphania. Phagiphania. Theophania. Dreikönigtag. Oberster Tag.  
Groß- oder Hohes Neujahr. Berchtentag. Die Zwölften 46 

6. D i e  a b e n d l ä n d i s c h e  L i t u r g i e  d e s  E p i p h a n i e n t a g e s .  Sacramentarium 
Gallicanum. Ambrosianisch-Mailändische Liturgie. Missale Gothicum. Lektionar von 
Toledo. Numeri XXIV. Mozarabische Liturgie. Jesaias LX. Sacramentarium Ge-
lasianum. Sacramentarium Gregorianum. Liber Antiphonarius. Psalm LXXI. 10 
Ausgangspunkt für die Identifizierung der  Magier mit Königen. Opfergänge am 
Dreikönigtag. Frankreich. Burgund. England. Heinrich VII. von England. Der  
Erzbischof von Canterbury. Die Epiphaniasliturgie. Die deutsche Krönungsliturgie. 
Die Krönung Rudolfs I. von Habsburg in Aachen am 24. Oktober 1273. Der Erz
bischof von Köln 49 

7. D i e  H y m n e n l i t e r a t u r  d e s  A b e n d l a n d e s .  Hilarius von Poitiers. Ambrosius. 
Prudentius. Sedulius. Paulinus von Aquileja. Walafrid Strabo. Notker Balbulus. 
Septem Gaudia Beatae Virginis Mariae 53 

8. D a s  D r e i k ö n i g m y s t e r i u m  d e s  M i t t e l a l t e r s .  Die Entstehung in Frankreich. 
Die Typenreihe von H. Anz. S. Martial von Limoges. Der  Stern. Rouen. Die Wichtig
keit der szenarischen Bemerkungen. Die Weiterentwickelung. Das Herodesspiel. 
Das Hirtenspiel. Ludus Innocentium. Die Verlegung des Spiels von der  Kirche ins 
Freie. Die Verbreitung. Toulon. Paris. Besangon. Einsiedeln. Freising. Augsburg. 
Köln. Worms. St. Gallen. Schaffhausen. Konstanzer Konzil 1417. Freiburg in 
der  Schweiz. Sternsingen. Bettelverse. Italien. Das Spiel der  Dominikaner in Mai
land 1336. Parma. Padua. Florenz. Arezzo. Spanien. Spiel von Toledo. Nieder
lande. Geldern. Zusammenfassung der  entscheidenden Motive. Die Bedeutung 
des Offertoriengesanges. Die drei Weltteile. Der Stern. Die mechanische Vorrich
tung. Der Gestus des Deutens auf den Stern. Die Ecce-Formel. Das Motiv der  
Oenuflexio. Die Krippe. Das Gefolge. Die Figur des Joseph. Die Herodesszene. 
Nuntius und Armiger 55 



9. D i e  N o m e n k l a t u r  d e r  K ö n i g e .  Die Phantasie diktiert die Namen. Die 
Priorität Syriens. Äthiopische, Persische, Armenische Namen. Pseudo-Beda. Collec-
tanea et Flores. Excerpta Latina Barbari. Die Etymologie der  Namen. A. v. Gut-
schmid. Die Reihenfolge der  Namen. Die Tabellen 

10. D i e  H e i l i g e n  D r e i  K ö n i g e  im V o l k s g l a u b e n  d e s  M i t t e l a l t e r s .  Schutz
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Melchiors. Fingerringe. Goldene Pfennige. Dreikönigmedaillen als Talismane. 
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Weihrauch und Myrrhen. Gesellschaftliche Sitten. Bohnenkönig. Königbrief. Wunder 
in der  Dreikönignacht. Weihwasser. Dreikönigwind. Krippentiere 

11. E i n i g e  B e m e r k u n g e n  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  R e l i q u i e n .  S. Eustorgio in Mailand. 
Friedrich Barbarossa. Reinald von Dassel. Köln. Der 23. Juli als Festtag der Trans-
latio Regum. Helena. Konstantinopel. Gräber der  Drei Könige bei den Nestorianern 
in der Kirche zu Urmia. Caspar bei den Armeniern in Amenap'rkiC in Mok. Die 
Gebeine in Saba. Warum ist Mailand Dreikönigstadt? 

12. D i e  F o r m  d e r  L e g e n d e  i m  f ü n f z e h n t e n  J a h r h u n d e r t  n a c h  d e r  H a n d s c h r i f t  
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Das Fresko in der  Katakombe S. Pietro e Marcellino. Das Motiv der  Proskynese. 
Die Formen der  Huldigung. Babylonische Siegelzylinder. Ägypten. Oriechenland. 
Heroenreliefs. Votivreliefs an Asklepius. Pompeji. Mithrasreliefs. Trajan-Säule. 
Markus-Säule. Septimius-Severus-Bogen. Die Schlußbilder des Kalenders vom Jahr 354. 
Das Barberinische Kaiser-Diptychon im Louvre. Schlußfolgerungen. Die reine Pios-
kynese. Orientalische, Persische Hofzeremonien. Rom. Babylonische, Assyrische, 
Ägyptische Zeugnisse. Trajan-Säule. Septimius-Severus-Bogen. Obelisk des Kaisers 
Theodosius im Atmeidan zu Konstantinopel. Schlußfolgerungen. Die Tracht der  Magier. 
Medisch - Persisches Kostüm. Herodot. Trojaner. Amazonen. Skythen. Parther. 
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Was heißt Orientalische Kunst? Rom. S. Gilles. Ravello. Tolentino. Toledo. 
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