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Die Immenhiiuser Gutenberg-Bibel mit der annalistischen 
Eintragnng iiber den Luther-8chiiler Bartholomiius Riseberg 

Von Friedrich-Karl Baas 

I. Vorbemerkung 

Im Friihsommer des Jahres 1973 gedachte die evangelische Kirchenge
meinde Immenhausen in aUer Bescheidenheit des Wirkens "ihres" Refor
mators, des Luther-Schiilers Bartholomaus Ri s e b e rg, in zeitgeniissischen 
Unterlagen auch nur Berthold genannt. Er predigte vor 450 Jahren a1s erster 
in der Stadt im Sinne seines Wittenberger Lehrers. Zum Gedenken an dieses 
Ereignis soUte ursprunglich eine Festschrift erscheinen. Leider war aber das 
Material uber den Theologen bis auf einen wichtigen Hinweis nicht wesent
lich zu vermehren, so daB der Plan aufgegeben werden muBte. Im folgenden 
soUen dieser neue Hinweis sowie der Fundort, ein bisher unbekanntes Exem
~Iar der zweiundvierzigzeiIigen Gutenberg-Bibel, zum ersten Mal der 
Offenllichkeit vorgesteUt werden.' 

Rise be rg fand schon verhaltnismaBig friih im Zusammenhang mit einer 
Stadtgeschichte die Beachtung durch einen Historiker.' Dieses Interesse gaIt 
aber nicht in erster Linie dem Theologen, der in Gardelegen in der Allmark als 
Pfarrer und Superintendent tatig war, sondem den Wirkkraflen in jener Stadt, 
zu denen er in der geistig und politisch so bewegten Zeit ohne Zweifel 
ziihlte. Seine Bedeutung fUr Gardelegen und seine Burger bezeugen sein Por
trait und sein Grabstein in der dortigen Marienkirche. Der Text auf seinem 
Konterfei lautel: 

MONITUM EIUS 
Bhut dich for der 
Menschen Gsatz 

Davon Verdirbt der 
edle Schatz. Das laB 
ich dir zur letzte.3 

I An dieser Slclle sci Dekan Jochen Dese l , Hofgeismar. fLir seine AusklinOe. vor all em abeT 
fLir das Zuganglichmachen der Arbeit van F. Franz, Teeht hcnJich gedank t. Zu danken 
habe ich auch Or. Kurt Hans Staub , Darmstadt, fLir seine If inwcise l UT Bibel. 

2 Christoph Schult ze 
3 10. Strophe des Luther-Licdes "Nun freut euch. lichen Christen s'mcin": Sc hmill I, 121. 
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NATUS 

VOCATUS 
DENATUS 
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BARTHOLOMAlUS RISEBERGIUS 
GARDELEGIAl PRIMUS EV ANGELlI PRAlCO 

ET SUPERINTEND ENS 

1492 Mlslal nalVs eral RIseberglVs In CLVIVs ILLe 
Noslrre qVI LVCIs Lalor el aVlor eral. 

1539. Mysta Del pVrVs fVI1 & VoX prre Via nobIs 
1566. DIXeral al repelens relhera Morte Vale 

nach dem alien Conlrafacl 1566 Renov. 1695.' 

Auf dem Grabslein slehl vermerkt: 

D[OMI]N[US] BARTOLEMAlUS RISEBERG SE
NIOR PRIMUS PASTOR LUCIS EUAGELII 
REPURGAUIT DOCTR. [INAM] 1539. I!. NO
VEMB. OB liT 1566. 10 SEX-
TIL. AlTATIS SUAl 74.5 

Fiir den Hisloriker Schullze gab es noch einen weileren Grund, sich 
mil Riseberg zu befassen. Der zweitiillesle Sohn des Superinlendenlen , der 
wie sein Vater den Namen Bartholomaus lrug und spaler ebenfalls in der 
Stadl als Lehrer und Theologe wirkle, hal im Prarrarchiv in Gardelegen 
eine Chronik seiner Heimatstadt" hinlerlassen , die ein ebenso reizvolles wie 
zuverlassiges Bild vorn Leben und Treiben in jener Zeil vemUttell. Sie be
richtel selbstverstiindlich auch iiberden Werdegang und die Tatigkeit des nichl 
unbedeutenden Valers des Chronislen. Auf eine derart gule Quelle konnle 
der Historiker Schultze fUr seine Stadtgeschichle nichl verzichlen. Eigenarti
gerweise hat er aber eine zweite Handschrift, den sogenannten "PsaJiens Bier
sledius" aus dem Jahre 1586, nicht verwerte!. Offenbar stand sie ihm nichl 
zur Verftigung. Sie liegt heule im Prarreiarchiv in Gardelegen und entstamml 
der Feder des Magisters Arnold Biersted!. Auch diese Schrift enthiilt be
deutsame Hinweise zum Leben und Wirken des Reformators sowie iiber 
seine Familie , besonders unter den Bemerkungen zu den Jahren 1559 bis 
1561 und 1563, aber auch an noch anderen Slellen.' Die Schrifl Bierstedts 
wurde ersl 1885 von A. Pari s ius fUr seine Arbeit "Die EinfUhrung der Re
formalion in Gardelegen"8 ausgewertel Auf Schultze und Parisius haben 
dann aJle spateren Auloren zuriickgegriffen und sie zurn Teil sogar wortlich 

4 Schmitt 121. Die Disticha (Lci lc I und 2, 3, 4) sind die Chronogmmme 1492. 1539 und 1566. 
5 Schmitt 99 

Riseb crg, Notabilia 
7 Diese sind zu fioden im Anh. V. und zwar unler I. AUlobiographic Anno 1559, 1560, 1561 

und 1566: unler 5. Anli pcsliJ entiale , Kap. 7. Anno 1566; 9. De ecclcsiae propagalione 1586; 
unler Schriftenverzeichnis 1560. 9; 1563, 15-16; 1575-78; 33-36; 1587, 92-93; 2. Jahreshcft 

8 2. Jahreshcft des 20. JahresbcrichlS des altmiirkischen Vereins fUr Vaterliindische Geschich te, 
Magdeburg 1885. 
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wiedergegeben. Auch V i I m a r (1861, 1869)9 verweist in seinen Abhandlungen 
ausdriicklich aur Schultze als Quelle. Vi!mars Verdienst besteht in der Be
richligung der Meinungen der beiden hessischen Hisloriker Marlin (1791)'0 
und Rommel (1817)", die annahmen, dall der Karmeliter-Lesemeisler Jo
hann a Cam pis aus Kassel die ersle evangelische Predigt in Immeohausen 
gehalten halte. 

Auch Georg Friedrich Hammer (1728)" stutzle sich aur Schulze. 
Er wertete gleichzeilig aber auch die Aurzeichnungen eines Johannes Heinrich 
Feuslking 13 aus. Hammer belonle in seiner Arbeil besonders die Bezie
hungen Risebergs zu L u I her und hob so die rerormalische Tiiligkeil stiirker 
hervor. Bis aur Schmill (1926,1959)," der Riseberg in seine Betrachtungen 
uber die Enlwicklung der rerormalorischen Bewegung in Hessen mil einbezieht, 
bringen alle genannten Verrasser" rasl ausschlieBlich die lebensgeschichtlich 
bedeulsamen Dalen, die zum uberwiegenden Teil den genannten I-Iandschrir
len entslammen. Sie kiinnen heule zusammengerallt bei 1-1 u tte ro I h (1958) 15 

nachgelesen werden. Eine Ausnahme unler den Arbeilen macht lediglich die 
von Zaunert (1929)'6 aurgezeichnele Sage, von der bereits Vilmar" be
richlete. Ohne Zweirel besallen die Prediglen Risebergs, vor allem aber wohl 
seine Persiinlichkeil, eine derartige A usslrahlungskrafi und Wirkung, dall urn 
ihn und seine Tatigkeil in Immenhausen eine Sage entstehen konnte. lnwie
weil diese aber den Lebensweg des Rerormalors richlig wiedergibl, isl, da 
sie ViI m a r leider nichl erziihll, und Z a u n e rl als spii lerer Aurzeichner die 
hislorischen A usftihrungen des Theologen und 11 iSlorikers kannle, nicht mit 
Sicherheil zu sagen. Es iSI anzunehmen, dall der Volksmund darauf bedachl 
war, dem Prediger ein ehrenvoUes Denkmal zu selZen, zumal si ch "seine" 
Lehre bald im ganzen Lande durchselzle. 

2. Rlsebergs Lebensgeschichte 

Im rolgenden sei kurz die Lebensgeschichle Risebergs dargeslelll und dort 
ergiinzl, wo sich das Malerial uber H u tte rOlh hinaus erweitem liell. 

Bartholomiius Riseberg erblickte am 24. Augusl 1492 in M ieste in der 
Altmark als Sohn eines Bauem das Lichl der Welt. 14 Tage vor seiner Ge
burt verstarb der Vater. Da ihn sein spalerer Sliervaler nicht mochte, wuchs 
der Knabe bei seinem Grollvater in We rn i Iz bei Gardelegen aur. Er wurde 
hier gut erzogen und mil alien bauerlichen Arbeiten vertraUI gemacht. Erst 

9 Vilmar I und 2 
10 Marl i n , 2. Teil .S. 150 
1I Romm ell 
12 lI ammer 
13 Vcrmutlich idenlisch mjl Johann Heinrich Feuslking (1672·1713): A Ilg. DI. Biographie 6, S. 755. 
14 Schmill 1 und 2 
14a Vg\. auch Kustcr. Rotcrmund , Wagcnma nn . P(lri s iu ~ 2, Schcl bc und Rupprechl 
15 HuttcrO lh 282f. 
16 Zaunerl 200f. 
17 Vitmar 2. S. 149 
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vom 17. Lebensjahr an erhielt der Knabe, wohl auf eigenes Driingen hin, 
eine Schulausbildung. In die Anfange des Lesens und Schreibens ftihrte ihn 
der Kiister aus Mieste ein. Da er gute Fortschritte machte, konnte er bald 
die Schule in Gardelegen besuchen. Ab 1516 arbeitete er dann als Lokat 
(Hilfslehrer) in Oebisfelde, Ruppin, Brandenburg, Wittstock und Berlin. 1518 
lieB er sich als Banholdus Reissenberg in Wittenberg immatrikulieren." 
Der junge Theologiestudent hiirte vor allem bei Luther. Nach einem Jahr 
nahm er aber die Schularbeit wieder auf, diesmal in Giistrow (1519) und 
in Gardelegen (1520). Im Jahre 1521 kehrte er nach Wittenberg zuruck 
und blieb dort bis zur Abreise seines groBen Lehrers nach Wo r m s. Danach 
arbeitete er wieder im Schuldienst, und zwar in Be r I in. SchlieBlich reiste 
er iiber Wittenberg zu einem Aufenthalt bei Freunden nach Gardelegen. 
Hier geriel der fruhe Luther-Anhiinger bald mil der Prieslerschaft in Konflikl. 
Sein Hauptwidersacher war ein Johannes Pasche. Weil er nach der Lehre 
Lulhers iifTentlich gegen den Papst aufirat, wurde er zum Ketzer ausgerufen, 
exkommuniziert und aus den Kirchen gewiesen. Trotz der Verweise predigte 
er zu Pfmgsten 1522 in Weterilz. Danach kehrte er wiederum nach Wit
ten berg zuriick und wurde nach kurzer Zeil Priidikant im Nonnenkloster SI. 
Agnes zu Magdeburg. Auch hier war bald die lutherische AufTassung aus 
seinen Prediglen so stark herauszuhiiren, daB er wegen MiBachtung der piipst
lichen Richtlinien vor dem geistlichen Gerichl verkJagt wurde. Es gelang ihm 
jedoch durch die Unterstiitzung des Miihlenvogts, der ihm wohlgesinnt war, 
die Stadt zu verlassen. Auf der Flucht Iraf er dann im Krug zu Wanzle
ben (bei Magdeburg) einen Hessen, der vermutlich aus Immenhausen 
stammle. Dieser versprach ihm seine Unterstiitzung, falls er ihn begleite. So 
gelangte Riseberg Ende 1522 oder Anfang 1523 nach Niederhessen in das 
Stiidtchen I m men h a use n. Hier predigte er zunachst bei Hausandachten, 
bald aber auch in einer Kapelle.'9 SchlicBlich ermiiglichle ihm die ziemlich 
groBe Zahl von Anhiingem die Benutzung der Stadtkirche SI. Georg. Kurz 
darauf berief ihn der Rat der Stadt, ofTen bar durch seine rhetorischen Fiihig
keiten beeindruckt, zum ordentlichen Prediger.20 Diese Entscheidung iiber
schrit! die Kompetenz der Stadtviiter und verschiirfte den bereits bestehenden 
Gegensatz zum offizieUen Stadtprediger, einem Miinch, und fUhrte schlieB
lich zur iifTentlichen Auseinandersetzung. AIs Riseberg eines Tages dem 
immer am Vormittag predigenden Papstanhiinger in seine Ausftihrungen hin
einredete, verkJagte dieser den unangenehmen Widersacher. Ein piipstlicher 
Legat belegte Riseberg daraufhin mit dem Bann. Landgraf PhiIipp billigte 
diese MaBnahme" und lieB den Unruhestifter am 12. Juni 1523 in der Kirche 

18 F oc rs le ma n n, Wiucnberger immatrikulationsregislcr 
19 Aul3e r deT Kapclle des Siisternhauscs (Sc hweslern des gcmeinsamcn Lcbens) is! in Immen

hausen keine Kapcllc bekannt (Wolff, Dersch, Vesper). OfTc nbar fa nd Riseberg hicr luh6rer. 
20 Nach C lasse n 247, bcsaBen in Immenhausen di e hcssischcn Landgmfen das Patronalsrec ht. 

Aus diesem Grunde war die Berufung dUTCh den Rat der Sladl unrechtmiiBig. 
21 Sc hmitt 1, 15; Ak ten im Pot. Arch iv des Landgrafcn Philipp des GroBmutigcn, StAM , 

I 103 und 11 2086. 

, 
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zu Immenhausen verhaften und durch Reiter nach Grebenstein in den 
Tunn bringen. Man war sich ofTenbar aber nicht einig, was mit dem Ubeltiiter 
geschehen soUte - einige waren fUr Aushungem. andere fUr Verbrennen, 
wieder andere fUr eine Auslieferung an den Papsl Schlielllich gelang es Rise
berg, sich durch Mithilfe von auBen zu befreien und trotz der Schwiichung 
seines Kiirpers durch den fUnfwiichigen Gefangnisaufenthalt nach W i tie n
berg zu entkommen. 

Nach einer kurzen Erholungspause vennittelte Luther dem eifrigen Mit
streiter die KaplansteUe in S c h w e i n i tz. Hier hiirte ihn der vertriebene 
diinische Kiinig Christian H. (1513-1523) predigen und wurde einer seiner be
geisterten Zuhiirer. Selbst Luther gegeniiber iiuBerte der Monarch seine Hoch
achtung und lieB Riseberg als Anerkennung 10 Gulden iiberreichen. Noch 
wiihrend des Aufenthaltes in Schweinitz erweiterte der Theologe seine Bildung, 
indem er bei dem getauften Juden Bembard Cramer die hebriiische Sprache 
erlemte. 

Die Zeit des Umberirrens war aber noch nicht zu Ende;denn der Prediger 
wurde bald nach B re h n a berufen, einer kleinen Stadt mit einem Kloster 
bei Halle. Von hier kam Riseberg 1526(7) dann nach Seyda bei Wittenberg, 
wo er jedoch ganz schlechte Verhiiltnisse antraf. Sein unbeugsarner WiUe aber 
lieB iOO durchhalten, und er blieb fast 13 Jahre in der Stadlln Seyda erreichten 
ihn auch die 5 Gulden Entgeld aus seiner Tiitigkeit in lmmenhausen, die ihm 
Landgraf Philipp, der 1527 die Reformation in seinem Lande einftihrte, nach
gesandt hatte. Gleichzeitig bat der Landesherr den Prediger in Briefen urn 
seine Riickkehr in die Landgrafscbaft und bot ihm die beste Pfarrei in Kassel 
oder die in Immenhausen an. Luther riet seinem ehemaligen Scbiiler aber ab, 
dem Ruf des Landgrafen zu folgen. "Er soUte bleiben / da er were / der Land
grafT were ein junger Herr / er kiinte leicht anderB Sinnes werden / also schlug 
ers ab".22 

Riseberg hat vennutlich in Seyda geheiratet. Der Name seiner Ehefrau ist 
nicht iiberliefert Bekannt ist aber, daB er von ruer mit Frau und sechs Kin
dem nach Gardelegen tibersiedelte. Sohn Bartholomiius berichtete dartiber 
in seiner Chronik.'3 Er verzeichnete die Kinder Pau Iy, J 0 hanny, Bartho
lomey, Philippy, Stephany und Grehtlein. 

22 Sc hu ltze 75; vgi. auch Hammer 41. 
23 :tiseberg , Notabilia 81. 20. 

Die AufTassungen Dber die Lahl und Namen dcr Kinder gehcn auseinander (vg!. H utte
roth 283, und Fran z, 532n:). Letzterer spricht 'Ion vier S6hnen und vermutIich ciner 
Toch ter: 
I. Paul. Er wurde 1542 in Wittenberg immatrikuliert und starb dort 1550 als Junge r Ma· 

gister. Bruder Bartholomaus hat seines Todes in cincm sogen. Epicedium gedacht. Es 
befindet sich in der Kirchenbibliothek 'Ion Ca lbe a. d. Milde unter Signatur 234 in ci· 
nem Sammelband aufbewahrt; 

2. Barth olomaus. Er war Magister und wurde Anfang August 1530 in Seyda geborcn. 
1548 war er in Wittenberg immatrikuli ert. Er wurde spater Subdirektor. Kantor und Kon· 
rektor in Gardelegen. 1558 war er Ludimoderator Scholae Garde legiensis und Rektor. 
Er starb bald nach seinem Vater am 6. Oktober 1566 an der Pest. Seit 1563 war er 
Pfarrer an der Marienkirche seiner Heimatstadl. Sein Grabstein befindet sit.:h no,:: h hcute 
in der Marienk irche; 
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AnlaB fUr das Vberwechseln nach Gardelegen war wohl der Vbertritt des 
Kurftirsten Joachim H. von Brandenburg zum evangelischen Glauben. Zu
n.chst lehnte Riseberg aber die Vbemahme der Pfarrstelle an der Marien
kirche ab. Er teilte dem Rat mit, daB er nicht so weit von Wittenberg und 
Luthero wegzuziehen beabsichtige2'. Ein Bittschreiben Brandenburgs auf dem 
diplomatischen Weg iiber Kursachsen an Luther brachte aber schlieBlich 
doch eine fUr die Stadt positive Entscheidung. Riseberg hielt am 11. Novem
ber 1539 seine Antrittspredigt vor der Gardelegener Gemeinde. Sein Sohn, 
Magister Riseberg, vermerkte iiber dieses Ereignis in seiner Chronik: 1539 den 
11. Novembr, am S. Martinitag. welcher Dings/og gewesell, hall der gii((ige Gott dos 
BqfJtum zu Gardlegen gantz zerstohrett vndt das gantz Reine Evangelium (wie 
es durch Lutherum gegeben) Ihnen aus Lauter gnade gesandl durch den Ehr
wirdigen He"en Banholomeum Risebergen, welcher von Sydo, bey Wittenberg 
gelegen dahin gtiforden vndt beroffen vndt ist nieh! al/ein vom gan/zen rahtt 
besleligel warden, sondern ouch diirch die Universilet zu Witt enb erg.25 Trotz 
dieser auBergewiihnlichen Berufung ist Riseberg zuniichst noch weiter Pfarrer 
in 'Seyda geblieben, obwohl er den ganzen Winter iiber in SI. Marien in 
Gardelegen den Katechismus Luthers predigte." OfTenbar war er sich auf 
Grund der friiheren Erfahrung in Gardelegen noch nicht sicher, ob dieser 
Schritt auch fUr seine Familie zum Segen gereichen wiirde. Aus einem iiber
lieferten Brief" ist bekannt, daB Frau und Kinder erst zu Ostem 1540 nach 

3. Ph i I i pp. Er war im Oklober 1556 als Studen t in Wiuenberg immatrikuliert. 
4. Stephan. Auch er studierte 1557 in Wiltenberg. Spater war er Pfarrer in Blilstring 

und Kaplan an der St. Marienkirche in Gardelegen. Er vcrstarb im Jahre 1580. 
5. Elisabcth. Die Meinung 'Ion Franz deck I si ch nicht mit der Notiz in den .. Nola

bilicn ... ". Er vermutet aber auch nur, daB Riseberg eine Toc htcr mil dem Namen 
Elisabelh gehabl hat. 

24 Schullze 76 
25 Ris ebe rg, NOlabilia 1)1 . 19 und 20 
26 ebd. 81. 20 
27 Der 'Ion Schu lt ze zitierte Brief Risehergs an den Rat der Stad t Gardelegen aus dem 

Jahre 1539, in dem er das ihm angetragene Amt in der Stadt annimml, ist nicht erhalten. 
Bis zum Jahre 1881 lag aber im Ratsarch iv der Stadt ein zweiter Brief vom Jahre 1540. Er 
wurde mil anderen Archivalien dem Landesarchiv Magdeburg i.ibergeben. Oer Oiaconus 
'Ion SI. Mar:~n, A. Parisius, hat 'Ion diesem im Jahre 1882 eine Abschrifi fUr das pfarr
amt in Gardelegen angefertigl. Er rechtfertigt die Annahme, daB Riseberg nach seiner An
trittspredigt am 11. November 1539 zuerst allcin nach Gardelegen i.ibersiedeltc. Sei ne Familie 
Iblgte nach dem genannten Brief erst im Fri.ihjahr 1540 nach. Fi.ir sic bat er die Stadt urn 
Ubersendung 'Ion zwei Wagen mit je vier I)ferdcn. Der Wortlaut des Briefes (zit. nach 
Franz 533) lautet: 
"lIm. Bartholomaei Riesebergs resolution ao. 1540 
An Erban Ersamen weysen Il erm Bi.irgenneyslem und ganlzen Rad sa mpl der ge meyne der 
Stad Gardeleghe meynen licben Hem und freunde n 

B. R. 
Erbam Ersamen weysen gi.i nstigen Liehen Hem und Freunde, nu vermerk, erfahre und er
ken ne ichs warhaftig aus eweren schrifien, was fUr ein begirt, seuffzen und verlangen Ihr 
zu Gottes wa rt lraget, nemlich also das mich dasselbigc eben durch mich. bey euch moge 
und sollte reyn lauther und klahr fUrgetragen und verki.i ndiget werden, dieweyl Ihr den so 
gahr und eben aufT mich versli.irzl seyt und mich ga hr nicht 1013 geben und verlassen wall et, 
sondern schlccht bey euch wissen haben, vcrsolden. versorgen und em ehm wallet, welches 
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Gardelegen kamen. Die Familie wohnte hier zuniichst bis zum 16. Septem
ber 1547 in der Terminei, dem Stadtbaus eines ehemaligen Klosters. Erst 
nach sieben Jahren wurde das prarrhaus fUr sie rrei.'· 

Das MiBtrauen Risebergs gegen einen Teil der Gardelegener Bewohner 
war durchaus berechtigt. Die Zahl seiner Gegner war nicht gering. Seine 
Hauptwidersacher waren Johannes Calbe, Johannes Trusted, Nikolaus 
Mosentin, Paul Belling, Johannes Palcke, Endres Mertens jun., Paul 
Biersted und Nikolaus Udo.'" Siegingen gegen den Prediger sogar bei 
Hore vor und randen auch Geh6r. Im Herbst trar deshalb aus Berlin eine 
Order ein, Riseberg zu entlassen. Die Chronik vermerkt dariiber: Den 22. Sep
tembris [l546J halt ein Ehrbar Rath zu Gardeleben von Berlin ein b~ehlig be
kommen, daft er ihren F1arhem Bartholomey Riesebergen auJJ Weihnachten sol
len absetzen undt einen anderen annehmen.XJ Die Anordnung wurde aber wie
der zurtickgenommen. Erst 1552 konnte Riseberg die Angelegenheit selbst 
aur einer Berlinreise endgtiltig kliiren. Die Gruppe der Kliiger wurde in 
ihrer Absicht durchschaut und der Theologe von hOchster SteUe in seinem 
Amt bestiitigt. SchJieBlich sahen die Hauptwidersacher ihre FehJer ein und 
erkannten die Verdienste ihres prarrers an. Wie tiberzeugend seine Tiitig
keit war, beweist die Tatsache, daB ihm zum Beispiel sein Hauptgegner Jo
hannes Calbe testamentarisch einen Rock und 20 Taler zum Studium seines 
Sohnes Bartbolomiius vermachte. 

Riseberg verstarb am 10. August 1566" nach rast siebenundzwanzigjiih
riger Wirkenszeit im Sinne Lutbers" an der Pest. Wegen der akuten An
steckungsgerahr konnte wiihrend der Beisetzungsreier in der Kirche nur kurz 
die Lebensgeschichte durch den Sohn Bartholomiius erziihlt werden. Eine 
Leichenpredigt wurde nicht gehalten. 

ich auch wol zugetrawe und mich des zu euch versehe, Ihr werdet alB die fromen Christen 
gottlichem wart unterthan seyn, gehorchen und folgen und euch ehrlich und redlich darum 
beweysen. mit gutem wandel, leben und fruchten demselbigen gemehG und gieichformig, 
so m6get Ihr euch beflaissigen bey ewem burgem und unterthanen das sie mihr zwehn 
starke wagen, rur eynen iglichen wagen vier gute pferde abfertigen und zu mihr senden, 
darauf ich rneyn gerehd laden und gen GardeJeghe fahren und schicken muge, dameben 
muget Ihr ewem behangnen wagen, dann ich meyn weyb und kinder flir regen und unge
wiuer schutzen und schirmen und zu euch unverseriget und onverlelzt hinuber bringen 
muge, auch abfertigen also das alle drey wagen autr den Palm abent Hier zu Seyda bey 
mir erscheynen, Binet Gott rur mich, das ich mit glUck und heyl zu euch kommen und 
frucht bey euch schatren muge Gatt zu lob und ehm euch und mir und uns alien zur 
selickeit. Amen amen. 

28 Schultze 76 und 77 
19 Risebe rg , Notabilia RI. 21 
30 ebd. 81. 23 

Datum Seyda Dinstag nach Invocavil 1540 
E. w. 

untcrtheniger 
Bartholomaeus Reyseberg 

pfarrherr zu Seyda 

31 Hiitteroth gibt irrtumlich den 10. 9. 1566 an. 
32 Wie stark sich Riseberg im Sinne der Lehre Luthcrs einsetzle, beweist die folgende Epi

sode zum Streit urn die Abendmahlfrage (Schultze , S. IS) . Durch Angriffe vcranlal3t , liel3 
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3. Die Bibel 
Bis aur eine Inscllrift im Emporengebiilk der Kirche aus dem Jahre 155<)33, 

in der Riseberg aber nicht namentlich genannt isl, war in Immenhausen bis· 
her kein scnrirtlicher Hinweis uber die Tiitigkeit des Rerormators bekannt. 
Selbst wiederholte Durcllrorschungen des prarreiarcllivs blieben onne Ergeb· 
nis. Erst im Jahre 1958 fOrderte der zurall einen bibliophil wie auch kirchen· 
hislorisch bedeutsamen Fund zutage. Beim Auszug aus dem 1857 erbauten 
prarrhaus3" wurden aur dem Dachboden einige alte Bucher enldeckl, von 
den en eines nach mehreren Fehlversuchen Ende Juli 1975 als 48. Gutenberg
Bibel , Band I, Alles Testament, beschrieben unter Nr. 4201 des Gesamtka
talogs der Wiegendrucke, identinziert werden konnte.'" 

Dieses I mmenhiiuser Exemplar ist aufTallend gut erhallen und besitzt 
einen Originaleinband aus hellbraunem Leder mit Holzeinlage. Beide 
Deckel messen 42 x 29 cm. Die Spiegel- und Vorsatzpapiere wurden 1959 
bei der Restaurierung des Einbandes emeuert. Vorder- und Ruckseile tragen 
den gleichen Schmuck. Die Deckelfliichen sind durch senkrechle und waage· 
rechte Streicheisenlinien gegliedert. Zwischen den Rahmenlinien zieren in 
zwei Reihen gotische Blindslempel das Einbandleder. Es handelt sich dabei 
urn Adlerdarstellungen und urn stilisiertes Blulen- und Blattwerk . Das rechl· 
eckige Mittelreld ist durch Diagonalen unterteilt. Die dreieckigen Feldertra
gen jeweils drei bzw. vier der oben genannten Blindstempel sowie die Buch
staben "e" und "0". Lelzlere sind wahrscheinlich die Zeichen des Buchbinders. 
Aur der Vorder- und Ruckseite der Deckel beranden sich ehemals je flinr 
Metallbuckel und drei SchlieBen. Zwei.der SchlieBen wurden 1959 ebenfalls 

der Reformator von se inem Kuster H en ning fliT jedermann sich thar mil Kreide an dell 
Altar schreibcn: "Im Sacrament des Allars ist deT warhaffiige Leibl und das warhaffiige 
Blut JEsu CHristi". Seine Gegner Magister Arnoldus Bi ers ted und Konrek tor Scheine 
schrieben unleT Bcrufung au r die Augsburgischc Konfcssion (M elanchlhon) daruntcr: .. Yam 
Abendmahl CI-Iristi wird also gelehret/dal3 warer Leib und Blut des 1-IErren CHristi wahr
haffiig gegenwertig sey I unter Gestalt d",s Brods und Weins". Als Riseberg mil seinen Kol
legen Johannes Stein und Johannes Sc hult ze die Korrektur sah. strafte er nicht nul' den 
Fiirwitz. sondem sagte auch, daB diese AufTllssung papstisch seL Es gelang ihm, die Gegen
argumente zu entkriifien. Schultze vennerkt dazu: ., Risebergius aber erwieB ihm I [Biersted lJ 
den rechten Knotten I den Unterschied del' Rede. Nachmals wurde es ausgeleschet I und 
sthehet anitzo also: II Cristua ist im Sacrament des Altars leibhaftig gegenwertig l denn 
CHristus ist von seinem Leibe und Blute nich t geschieden". 

33 Die Inschrift befindet sich heute im Turmraum del' K irc he und lautel: 
Der du 0 her dem hessen londl 
dein gotlich Iher host zugesandl 
in diesser studt frsl gefangen an 
du wollest mil 1:nad s tets bie uns ston 
fhur uns den wegk zum himmel zu 
vor falschem stegk uns behuten thu 
helff uns 0 Jesu Christ erwerben 
dos himmeJrfich wen wir slerben. 
amen. 

J4 Baas I, 16 
35 Zur Fund- und Entdcckungsgeschichtc vgJ. Ba as 2, 53 ff. und Baa s Jahrbuch des Land

kreises Kassel 1976, 79-80 
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emeuert. Weiter gliedem sechs Doppelbunde den Buchrucken; die Z\¥ischen
relder sind schmucklos. Am hinteren Deckel befindet sich eine eiseme Ket
tenose, die aur ehemaligen Klosterbesitz schlieBen laBt (liber catenatus). 

Ein Teil der beschriebenen Details, besonders die Gliederung der Deckel
ftachen und der Abstand zwischen den Bunden, slimmen mit dem Exemplar 
des Gutenberg-Museums (Band 2, Neues Testament) uberein, das einen 
Mainzer Einband besitzt Ob woW das Immenhauser Stempelmaterial nicht 
mit dem des Mainzer Bandes identisch ist, so dan doch angenommen wer
den, daB das neu entdeckte Werk ebenfalls eine Mainzer Einbandarbeit besitzl 

Das "apier des Immenhauser Bandes ist handgeschopft und hat eine 
durchschnittliche BlallgroBe von 40,5 x 28,5 cm. Es entstammt den gleichen 
Papierliererungen wie das der ubrigen bekannten Papierexemplare und besitzt 
als Wasserzeichen den Ochsenkopr mit Stange und Stem in zwei Ausmh
rungen, die Trauben in drei Formen und den kleinen ganzen Ochsen. Die 
Punkturen der Registerhaltung sind an den Blattrandem nahezu durchgehend 
erhalten, ebenso zahlreiche Hinweise mr den Rubrikator. Beide beweisen, 
daB die Blatter in spaterer Zeit nicht nachgeschnitten wurden. 

Gutenberg waWte als Vorlage mr seine Arbeit den verhaltnismaBig 
• 

rehlenreien Text der Lateinischen Bibelubersetzung des Kirchenvaters Hie-
ronymus, die sogenannte Vulgata. Aus diesem Grunde beginnt der Druck 
mit einer Einleitung des Heiligen und endet mit dem Psalter. Neben den 
genannten Texten befinden sich in dem Band we iter die B~cher GENESIS, 
EXODUS,LEVITICUS,NUMERI,DEUTERONOMIUM,JOSUA,IUDICUM 
(Richter), RUTH, REGUM I (das 1. Buch Samuel in heutiger Form), 
REGUM 2 (das 2. Buch Samuel in heutiger Form), REGUM 3 und 4, 
PARALlPOMENON I und 2 (Chronik), ESRA Ibis 4 (Esra 2 ist das Nehemia
Buch in heutiger Form; die Esra-Bucher 3 und 4 sind apokryph), TOBIAS, 
JUDITH, ESTER und lOB (Hiob). 

Der Band enthiilt von den 324 Blattem eines vollstiindigen Exemplars 317. 
Leider rehlen die Blatter 1,2,97 bis 100 und 323. Uberdies sind die Blatter 
129 bis 131 beschadigt, so daB Textverluste zu verzeichnen sind. 

Die Lagenrolge ist mit dem Leipziger Pergamentexemplar der Univer
sitiitsbibliothek und mit dem Papierexemplar des Britischen Museums in London 
identisch. Die Lagen I und 1I (BI. Ibis 20) entstammen dem zweiten, alle rol
genden dem ersten Druck.'" 

Jede Kolumne einer voUen Seite ziihlt 42 Zeilen in gotischer Textura. 
Eine Ausnahme machen nur die Blatter 129 bis 132. Sie tragen einen SalZ 
von 40 Zeilen bei gleicher SalZspiegelgroBe sowie aur dem Blall 129,·b Rot
druck im Einleitungs- bzw. ScWuBtext der Bucher. Der Schwarzdruck zeich
net sich durch schOnen Glanz und eine einmalige GescWossenheit aus. AUe 
Senkrechten der Buchstaben besitzen den gleichen Abstand. Auch der Wort-

36 Lagcnrolgc nach Schwcnke, 2J und 28 
Lage: 11 12 13 
Blatt: 1-10 11-20 21-30 
Druck; 2 2 I 

I' 
31-32r 

I 

I" 
129·38 

I 

1" 
139-48 

1 

I" 
149-58 

1 
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abstand ist immer gleich. Die Trennstriche am Zeilenende sind schriig in den 
Raum gestellt, urn so den optischen Eindruck von gleichlangen Zeilen zu 
erreichen. Ebenfalls meisterhaft ist auch die Registerhaltung. Nur wenige 
Bliitter machen eine Ausnahme. Sie aber schmiilem die groBe Leistung Guten
bergs nichL 

Zahlreiche Seiten der Bibel tragen auf den Riindem lateinische T ex tkom
mentare in gotischer Kursive van zwei ausgebildeten Schreibem aus der 
zweiten Hiilfte des 15. Jahrhunderts. Daruber hinaus befinden sich auf vielen 
Seiten Kurzglossen in lateinischer und deutscher Sprache von mehreren Han
den. Sie sind den zwanziger und dreiBiger Jahren des 16. Jahrhunderts zu
zuschreiben und bezeichnen zum uberwiegenden Teil Textstellen durch 
Namen oder Stichwortangaben. Zur Kennzeichnung von Textabschnitten 
wurden weiter auch Unterstreichungen mit schwarzer Tinte und mit kantigen 
Gegenstiinden vorgenommen. 

Die eine Hand des 15. Jahrhunderts notierte zu den Buchem GENESIS, 
EXODUS, LEVITICUS und zum PSALTER Abschnitte aus dem bekannten 
Bibelkommentar "PostiIJae perpetuae ... " des scholastischen Theologen Ni
colaus de Lyra .3? Ob der zweite Schreiber des 15. Jahrhunderts, der an einigen 
Stellen auch deutsche Wiirter benutzte, ebenfalls einen vorgegebenen Text 
zur Verfligung hatte oder eine eigene Auslegung notierte, bedarf noch der 
Klarung.38 Angemerkt sei an dieser Stelle auch, daB sogar Teile der Kom
mentare Tot rubriziert wurden. 

Die Buchanfange des Bandes beginnen mit zweifarbigen GroBinitialen 
in roter und blauer Farbe. Dariiber hinaus sind alle Kapitelanflinge durch 
kleinere rote bzw. blaue Initialen Oeweils im Wechsel) hervorgehoben. Die 
Satzanfange sind durch senkrechte rote Striche, die in die gedruckten schwar
zen Buchstaben eingezeichnet wurden, kenntlich gemachL Mit der Hand 
rubrizert wurden ebenfalls die Anfangs- (incipit) und SchluBsatze (explicit) 
der Bucher. 

Eine Zahl von Blattern39 ist leider durch das Herausschneiden der ein
fachen, aber schiinen Zierbuchstaben beschiidigL Hiervon betrofTen sind be
sonders das Buch Exodus und der Psalter. Letzterer ist durch die zusiitzliche 
farbige Gestaltung der Satzanfange mit roten und blauen Initialen (wieder 
jeweils im Wechsel) besonders prachtig. 

37 Nikolaus de Lyra , urn 1270 in Lyre/Normandie gcOOreD. seit 1308 Lehrer in Paris UDd 
dort 1349 gestorben. Bedeutsam durch sein Prinzip, bei der Interpretation vom Wortsinn 
auszugehen uud die rabbinische Auslegung des Alien Testaments heranzuziehcn; seine Arbe it 
.. Postillae perpeluae .. . ", Rom 1471172 (5 Ode) war auch flir Luther bedeutsam. 

38 Das ausfUhrliche wissenschaftliche Untersuchungsergebnis erscheint von Kurt I-Ians Staub , 
Darmstadt, im Gutenberg-Jahrbuch 1976. 

39 Aus folgenden Blattern wurden Teile herausgeschniuen: 29 (zwei Stcll en) . 30. 32, 33, 67, 
157, 200, 201 , 209 , 234, 247 , 297 (drei Stellen). 300. 30 I, 303 und ] 11. 



Die Immenhauser Gutenberg-Bibel 103 

4. Die Eintragung uber Riseberg 

Die Bibel stammt wahrscheinlich aus dem Besitz der Schwestern vom 
gemeinsamen Leben, die se it 1462 in Immenhausen ansassig und seil 1489 
dem Augusliner-Chorherrenslift in Merxhausen unterslellt waren.'" Oas 
Buch ging vermutlich mil der AuOosung des Hauses durch die Reformation 
im lahre 1537 in den Besitz der Kirchengemeinde iiber und blieb vorersl in 
deren Gebrauch. 

Am Ende des 4. Buches Esra be fin del sich auf Blalt 260 ' die bereits er
wahnte handschriftliche Einlragung iiber R iseberg. Es hand ell sich urn anna
lislische Aufzeichnungen iiber die lahre 1523 bis 1529. Alle zwolf Zeilen 
sind nach einer Begutachlung durch das Staatsarchiv MarburgJLahn Origi
naJeintragungen41 aus zwei Schreibvorgangen. Die ersten zehn entstanden in 
einem "sitz", die letzlen zwei wurden olTensichtlich etwas spaler hinzugeftigl. 
Oas ersle Textsliick (vier Zeilen) iSI in laleinischer Sprache abgefaOI und 
beziehl sich auf die Wirksamkeil Risebergs in Immenhausen. Es bestiiligl 
die Zeil seiner bereits erwahnlen Taligkeil in der Stadl. Die Noliz hal fol
genden Wortlaut: .. A nno domini millesimo qllingentesimo vicesimo lercio illuxil 
l'erbllm domini / Immenhusensibus primum !rementibus impiis qui be rI 0 J dum / 
evangelicul11 veri/atis predicalorem carceri Iradidenml aquo lamen liberatus / ac 
in exi/ium missus. " 
("Im lahre des Herrn 1523 begann in Immenhausen das Worl des Herrn 
zu leuchlen. Zunachsl murrten [einige] Goltlose [Bose]. Sie brachlen Be rt h 0 Id, 
den evangelischen Prediger der Wahrheil, ins Geflingnis, aus dem er jedoch 
befreil wurde und ins Ausland entkam.") 

Oem Hinweis iSI zu enlnehmen, daO Riseberg zumindest im lahre 1523 
in der Stadl weilte. Er muO hier bald nach seiner Ankunft mil der Predigtarbeil 
begonnen haben; denn sonsl halte die Zeil von einem halben lahr kaum 
ausgereicht, urn sich gegen den sicher sehr strengen Dominikaner bis zum 
Stadlprediger "hochzuarbeilen". OaO die Gemeinde ersl gegen Widerstiinde 
gewonnen werden mui3te, war bisher nicht bekannt, wird in der Notiz aber 
deutlich gesagl. Sie laBI auOerdem erkennen, daB sich durchaus nichl gleich 
alle Bewohner der neuen Lehre zuwandlen. Ein Teil ging sogar gegen den 
Prediger vor. Oer Chronisl laOI durch diese Gruppe die Festsetzung Risebergs 
veranlassen, und das bedeulel, daB die bisherige AulTassung, der Monch sei 
mehr oder weniger allein als Gegner der neuen Lehre aufgelrelen, nichl 
slim\l1l. Oer Tenor der Einlragung laBI weiler erkennen, daB der Schreiber 
der Zeilen das Ereignis rUckschauend belrachlel und aur der Seile derer 
stand, die die Lehre bereits angenommen halten. Des Herm Wort leuchlele, 
ein Teil der Horer war zunachsl go ltl 0 s und mu r r le , schlieBlich brachle 
dieser Teil Risebeeg, den Prediger der Wahrheil, sogar ins Geflingnis. Oer 
Triumph des endlichen Sieges gegen aHe Widerstiinde, der aus den Worten 
spricht, ist nicht zu tiberhoren. 

40 Wolfr , 62 IT; Dersc h, 75; Ve s pe r, 60 IT. Ober di e Geschichte der Bibel in Immenhau
sen folgt eine gesondcrtc Arbeil. 
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Der Schreiber der Zeilen konnte der zweite Nachfolger Risebergs in Im
menhausen , Martin Leister (Listrius, Listorius), gewesen sein, der Ende 
der zwanziger Jahre in die Stadt kam und dort bis zum Jahre 1541 Dienst 
getan hat.4 ' Auch er hatte in Wittenberg studiert und dort womoglich den 
etwa zehn Jahre lilteren Riseberg personlich kennengelemt. - Die den Re
formator ehrende Inschrift von 1559 im EmporengeblilJ<43 der Kirche wurde 
vermutlich von dem nicht unbedeutenden Pfarrer Georg Menck (Menccius), 
der von 1556 bis 1559 in Immenhausen tiitig war," zur Erinnerung an Riseberg 
in Auftrag gegeben. 

Die folgenden acht Zeilen der Eintragung sind in deutscher Sprache ab
gefaBt und berichten Uber zwei Kriegsereignisse jener Zeit und Uber das Kon
zil in Speyer. 

Item Im Jair Dusent funfhundert Zwentzig vnnd funf nach Pasche I Zoig 
Landtgrave philipfl gheen Herflfeldt vnnd eroben dos Stifft Fulda I mit 
bezwingunge vnnd lOidunge Nheun Dusent vfrorischer Bauem / 

Item Im Jair Dusent ccccc Zwentig vnnd sex in somer zeft zur Zeit Keiserft / 
caroli vnnd Fernalldi seines BrudetfJ ist zu speler ein concilium / gewesen von 
Herren Bischofvnd Fursten der Lutherischen lere halberel 

Item Anno 1500 vnd 29 hat der Tiirck wien Belagen I vnd muglichen scha
den zwen/zlg meile weges breI mit drey hunden mal tausent man gethan. 

Die drei in chronologischer Folge aufgezeichneten Ereignisse stimmen 
mit dem tatslichlichen Geschehen Uberein, wie die folgende kurze Darstel
lung zeigt. 

Die Stiftsstadt Hersfeld wurde trotz einer UnterstUtzung aus Fulda von 
3 bis 4000 Bauem durch die in A I s f e I d am Dienstag nach dem Weillen 
Sonntag (Quasimodogeniti) versammelten hessischen Truppen so eingeschUch
tert, daB sie am 25. April kampflos eingenommen werden konnte. Der 
Stadt wurden Brandschatzungskosten in Hohe von 600 Gulden auferlegt, die 
Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen und spliter des Landes verwiesen.45 

Nicht ganz so unblutig verliefen die Auseinandersetzungen mit der Resi
denzstadt Fulda. Da alle Verhandlungsversuche zwischen dem Landgrafen 
und den Aufstlindischen scheiterten, grilTen die Hessen nach einem Zug Uber 
HUnfeld zuerst das Lager Frauenberg an." Angesichts der hessischen 
Truppen flohen die Bauem beinahe kampflos in die Stadt. Eine kurze Be
schieBung der Befestigungsanlagen brach auch hier schneU den Widerstand, 
und der groBteTeil cler etwa LO.OOO Bauem (enlgegen Rommel spricht Neu
haus nur von 9.(00) zerstreute sich. 1.500 der Aufstlindischen wurden in 
Fulda drei Tage lang im SchloBgraben gefangengehalten, die Rlidelsftihrer 

41 Brief des Staatsarchivs MarburglLahn Yom 20. Mai 1969. J 331169 
42 I-liltteroth , 201 
43 Vg) . Anmerkung 33 
44 Menck war der Sohn eines Immenhiiuser Burgers und voriibergehend Fuhrer der Geschiifte 

des Superintendenten(Hutteroth, 224f.). 
45 Rommel 2, III 292ff.; Neuhaus 141 ff.; Zwenger, 79ff.: Demme 49f. 
46 Zwenger 123; Demme 49f. 

• 
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enthauptet und die Stadt samt Umland mit einer Kriegsschuld von 19.000 
Gulden belegt. 

Der folgende Abschnitt der Eintragung ne not den 1526 abgehaltenen 
ersten Reichstag zu Speyer, der kriegsbedingt vom I. Mai auf den 25. luni, 
also in somer zeit, verschoben worden war. Er war mr die Erhaltung der 
reformatorischen Lehre von entscheidender Bedeutung, weil die Achtung 
Luthers vertagt und die Entscheidung Uber die Konfession der Untertanen 
vorerst den LandesheITen Uberlassen wurde." Daher pallt die Nennung gerade 
dieses Ereignisses von Speyer, zu dem sich Kaiser Karl V. durch seinen 
Bruder Ferdinand I. als Stadthalter in Deutschland vertreten liell,48 in den 
Grundton des zurUckschauenden, freudigbewegten Schreibers. 

Auch die Notiz Uber die Belagerung Wiens im vierten Abschnitt ent
spricht den geschichUichen Tatsachen. Im September 1529 erschien Sultan 
Soliman der Grolle erstrnals mit einem osmanischen Heer vor der Stadt, 
mullte aber nach etwa einmonatiger Belagerung wegen Nachschubschwierig
keiten und angesichts des heranrUckenden deutschen Reichsheeres wieder ab
ziehen.'. Fraglich im Text ist lediglich die angegebene ZahI der angreifenden 
TUrken. Sie wird in der Chronik von der Belagerung Wiens im lahre 1529 
nur mit etlicben Tausend so angegeben. Der Wirklichkeit entspricht dagegen 
wieder die Formulierung vnd muglichen sehaden zwentzig meile weges breI [. . .] 
gelhan. "Maglichen" meint hier im Sinne der Zeit einen "sehr grollen Scha
den", und das entspricht, wie die Chronik beweist, durchaus dem wahren 
Sachverhalt. So haben sie [die TUrken] eine Slreeke van 18 Mei/en weil durch
strejft, die Leute ge/angen, verbrannt, envilrgt und erstochen [ ... J51 

Wie stark unser Benutzer der Bibel vom lutherischen Geist enullt war, 
mag zum SchIull noch ein kurzer Vermerk im Buch Deuteronomium, im 
34. Kapitel, verdeutlichen. Er brachte hier den textgliedemden Hinweis Moses 
mortuus in terra Moab an und mgte darunter hinzu: 

5. Zusammenfassung 

Wo dos Geselz hinweg iSI, 
do iSI eilel Gereehligkeil Gnode [. . .] 

Lutherus 

Die Arbeit stellte die 1958 in Immenhausen aufgefundene und 1975 iden
tiflZierte Gutenberg-Bibel in einer ersten Beschreibung vor. G leichzeitig ver
suchte sie, die in der Bibel enthaltene Eintragung Uber den Luther-SchUler 
und Reformator Riseberg als eine weitere QueUe zur hessischen Reforma
tionsgeschichte in den Lebens- und Wirkensgang des Theologen einzuordnen. 

47 Rassow 30; vg!. auch Srandi I 
48 ebd. 
49 Zollner 189; vg! . auch Waiter 11 
50 Perfahl71 
51 Perfahl71f. 
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Zur Bibel laBt sich zusammenfassend sagen, daB das Fundsttick Uberaus 
gut erhalten ist, einen zeitgenossischen Mainzer Einband besitzt und sich 
so die sonst seltene originale BlattgroBe erhalten hat. Der Band enthalt zahl
reiche handschriftliche Eintragungen verschiedener Schreiber aus dem 15. und 
16. lahrhundert. Sie geben Uber den Gebrauch des Textes AufschluB und 
machen ihn im Vergleich zu den anderen bekannten Exemplaren besonders 
wertvoU. Das Werk zeichnet sich weiter durch einen einfachen und anspre
chenden InitiaIschmuck aus, der zusammen mit dem tiefschwarzen Druck 
und mit dem im Verhiiltnis zur Papierflache gut ausgewogenen Satzspiegel 
eine schone Einheit bildet. Das Buch wurde mit Recht als "eines der schonsten 
Exemplare, die sich erhalten haben", bezeichnet.52 

Die Beschaftigung mit dem Material Uber Riseberg machte es moelich, 
einige fehlerhafte Ausruhrungen aus der schon langer vorliegenden Literatur 
zu berichtigen und gleichzeitig die Aussagen zu den Wirkungsabschnitten 
des Refonmators in Seyda und Gardelegen durch neue H inweise zu erweitem. 
FUr die Zeit seiner Tatigkeit in Immenhausen haben sich trotz der neuen 
Quelle keine wesentlich anderen Gesichtspunkte ergeben. Zu diesem Zeit
abschnitt laBt sich lediglich erganzend hinzurugen, daB auch die Wider
stiinde gegen die refonmatorische Lehre anfanglich in der Stadt nicht uner
heblich gewesen sind. OfTenbar hat Riseberg zuerst bei den an sich refonm
freudigen Beginen ein Echo gefunden. ledenfalls hat er in ihrer Kapelle 
gepredigt. Die klare Stellung des Theologen zu Luther hat bald dazu geruhrt, 
daB auch andere BUrger seine Gottesdienste besuchten und daB spater die einmal 
begonnene Reform auch ohne ihren ersten hiesigen VerkUnder zum Sieg gelang
te. Wie entschieden und kompromiBlos der SchUler im Sinne seines Wittenber
geT Lehrers aufzutreten verrnochte, zeigt die spatere Auseinandersetzung in 
der Abendmahlsfrage. 

Im einzelnen unkJar bleibt in den Lebensnachrichten auch weiterhin, 
warum der LutherschUler gerade nach Immenhausen kam und wer der Mann 
im Krug zu Wanzleben war, der ihn nach Niederhessen brachte. OfTen bleibt 
ebenfalls die Frage nach den GrundUberlegungen der Stadtvater und nach 
der Rechtslage bei der omzieUen Anstellung Risebergs in Immenhausen. 
Festgehalten werden kann hingegen, daB die Wirkung seiner klirzen Tatig
keit nachhaltiger war, als gemeinhin angenommen wird. Selbst der Landgraf 
scheint durch das mutige A uft«ten des unbekannten Predigers letztlich sehr 
beeindruckt gewesen zu sein. Und es ist sicher kein ZufaU, daB der Landes
herr am 26. November 1523 gerade in Immenhausen seine Zustimmung zur 
Anstellung des evangelisch gesinnten Theologen Werner Broske rur die 
Gemeinde Bahlhorn erteilte, obwohl der Hasunger Abt dagegen war" 

Risebergs Tatigkeit in Immenhausen ist sic her auch rur die Auswahl und 
Arbeit seiner Nachfolger nicht ohne Bedeutung geblieben. So schame bereits 
Matthias Dietrich, genannt HanBchen (1524-1527)54, die Markus-Prozession 

52 Pre sser 634 
53 H lilteroth 39 
54 ebd 58 
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ab.55 A ur Dietrich rolgte Martin Le i s te r (1528 (?)-1541)56, der ebenraUs in 
Willenberg sludiert und Riseberg womoglich personlich gekannt hat. Er ver
mochle deshalb in besonderer Weise den lulherischen Geisl in der Gemeinde 
auszubreiten. Seine Tatigkeit flihrte schlieBlich das von Riseberg in der Stadt 
begonnene Werk endgtillig zum Sieg. 

In der Reihe der hessischen Rerormatoren, die Sch mittS? 1926 zusammen
geslelll hal, bleibt Risebergs SleUung weilerhin unverandert. Die Stiidle Mar
burg, Hersreld, Kassel , Vacha und Fritzlar sind mit rrtiheren rerormalorischen 
Ansiitzen durch die Theologen (bach, Fuchs , Angrundt, Wilzel und 
Se h nab e I - zumindest im nordhessischen Raum - vor (mmenhausen aur 
den Plan gelrelen. Riseberg slehl zeitlich zwischen dem bekannten Adam 
Krart aus Fulda und Melchior Rinck aus Hersreld sowie dem bereits 
genannten Wemer Broske aus Bahlhom. Nur wenig spater rolgten Gerhard 
Ungerug in Kassel, Nicolaus Ulirex in Treysa und Johann a Campi s in 
Kasse/. 

Die Immenhiiuser Gute nbergbibe l 

55 Schmitt 24 
56 Hillterolh 201 
57 Sc hmitt I, 97fT. 
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~ B i e rs te d t, A.: PsaUens Bierstedius, Handschrift im 
Pfarrarchiv Gardelegen aus den Jahren urn 1585 

Bran d i, K.: Kaiser Karl V. Werden und Schicksale einer 
Persiinlichkeit und eines Weltreiches 1964 

- C lassen, W.: Die kirchliche Organisation Althessens 
im Mittelalter 1929 

• 
Cl erne n, 0.: Zu Landgraf Philipps reformatorischen 
Anfangen. ZHG 1910, S. 109-114 

~ Demme, L.: Nachrichten und Urkunden zur Chronik 
von Hersfeld 1891 

- Dersch, W.: Hessisches Klosterbuch 1915 

Foerstemann, C. F.: Das Immatrikulationsregister der 
Wittenberger Universitiit 1841 

~ Franz, F.: Geschichte der Stadt Gardelegen, unveriif
fentlichtes Manuskript, im Besitz der Witwe des Ver
fassers 

Funke Funke, F.: Buchkunde 1963 

Gesamtkatalog ~ Gesamtkatalog der Wiegendn.cke I-VlII 1925 fT. 

Haebler Haebler, K.: Handbuch der Inkunabelkunde 1925 

Hammer 1-1 am mer, G. F.: Merkwiirdigkeiten von einigen guten 
Freunden Geist- und Weltlichen Standes Hm. D. Mar
tini Lvtheri, sonderlich aber von Hm. Bartholomaeo Ri
sebergen ... 1728 
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Helwig 

HUtterolh 

KUsler 

Landau 

Martin 

Neuhaus 

Parisius I 

Paris ius 2 

Perfahl 

Presser I 

Presser 2 

Rassow 

Riseberg 

Rommell 

Rommel2 

ROlennund 

~ Helwig, H.: Handbuch der Einbandkunde 1954 

- HUlterolh, 0.: Die nordhessischen Pfarrer der Refor
malionszeil I-Ill 1953 fT. 

K U sler : Aufmerkliche Sac hen von der Stadl Gardele
gen. In : Bibliolheca Hislorika Brandenburgica 1743, S.776 

Landau, G.: Beschreibung des Kurfurslenthums Hes
sen 1842 

M a rli n, 1. Chr.: Topographisch- Stalislische Nachrich
len von Niederhessen, Teil 2 1791 

Neuhaus : Geschichle von Hersfeld 1954 

~ Parisius, A. : Die EinfUhrung der Refonnalion in Gar
delegen. In: 2. lahresheft des 20. lahresberichts des all
miirkischen Vereins fUr Valerliindische Geschichle 1885 

= Par i s ius, A.: Bartholomaus Rieseberg, ein altmarki
scher Stadlpfarrer der Refonnationszeil lahrbuch fUr 
Brandenburgische Kirchengeschichle I, 1904, S. 236-263 

~ Perfahl, 1.: Wien-Chrornk 1969 

~ Presser, H.: Das Buch vom Buch 1962 

~ Presser, H.: Die 48. Gutenberg-Bibel. Zum sensalionel
len Bibelfund in Immenhausen. Der Druckspiegel, Ok
tober 1975,632-<;34 

Rassow, P. : Karl V., der lellle Kaiser des Mittelal
lers 1963 

R iseberg, B.: Notabilia oder aufTmerkliche Sachenn 
von der Stall Gardelegen. Von einem anderen fortge
selzl bis zum lahre 1630, Deutsche Staatsbibliolhek Ber
lin (Osl), Ms. Boruss 4° 7 

~ Rommel, C. v.: Kurze Geschichle der Hessischen 
Kirchenverbesserung 1817 

Rommel, C. v.: Geschichle von Hessen 1827 

~ Rolermund, H. W.: lochers Gelehrten-Lexikon VI 
1819, 2158fT. 
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Ruppel I 

Ruppel2 

Ruppel3 

Rupprecht 

Scheibe 

Schmitt I 

Schmitt 2 

Schultze 

Schwenke 

Stadtmiiller 

SlAM 

Vesper 

Vilmar I 

Vilmar 2 

Friedrich-Karl Baas 

~ Rupp e l , A.: Gutenberg 1957 

~ Ruppel, A. : Die Technik Gutenbergs und ihre Vor
stufen 1961 

~ Ruppel, A.: lohannes Gutenberg. Se in Leben und sein 
Werk 19673 

~ Rupprecht : Bartholomiius Rieseberg,ein SchUler und 
Mitarbeiter Luthers. Mitteilungen des Vereins fUr Hei
matkunde des Kreises Bitterfeld und Delitsch 9, 1933, 
S. 15-16 

- Scheibe, K.: Bartholomiius Riseberg, der erste evan
gelische Pfarrer im hessischen Niedersachsen. Nieder
sachsen 23, 1917118, S. 25 

~ Schmitt, W. : Die Synode zu Homberg und ihre Vor
geschichte 1926 

~ Schmitt, W.: Bartholomiius Riseberg. Heimatjahrbuch 
f. d. Kreis Hofgeismar 1959,38f. 

~ Schultze, Chr.: Auf- und Abnehmen der ltiblichen 
Stadt Gardelegen, das ist: Ein kurzer Historischer Be
richt. . . 1668 

~ Schwenke, P.: Die 42 zei lige Bibel. Faksimileausgabe 
1913, Ergiinzungsband 1923 

- Stadtmiiller, G.: Geschichte der habsburgischen 
Macht 1966 

~ Staatsarchiv MarburglLahn 

~ V es per , W.: Der Mergenhof zu Immenhausen. Hei
mat,iahrbuch f. d. Kreis Hofgeismar 1960, S. 60 fT. 

- Vii mar , A. F. C.: Bartholomiius Riseberg. Hessisches 
Kirchenblatt 44, vom 26. Oktober 1861, S. 211-212 

- Vii mar, A. F. c.: 1st in Hessen die Lehre Luthers zu
erst in Immenhausen gepredigt worden? ZHG 12, 1869 
S. 148-154 
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Wagenmann 

WaIter 

Wandruszka 

Wattenbach 

Wehmer 

WolfT 

Zaunert 

Zedler 

Z611ner 

ZHG 

Zwenger 

- Wagenmann ,: Bartholomaus Rieseberg (oder Rise
berg). Allgemeine Deutsche Biographie 29, Leipzig 1889, 
S. 757-758 

- W alte r, F.: Wien. Die Geschichte einer deutschen GroB
stadt an der Grenze I-lll, 1940 fT. 

Wan d r u s z k a, A.: Das Haus Habsburg. Die Geschichte 
einer europaischen Dynastie 1956 

Wattenbach , W.: Das Schriftwesen im Mittelalter 1896, 
Neudruck 1958 

= Wehmer, C.: Mainzer Probedrucke, 1948 

- Wo I ff, W.: Das Schwestemhaus zu Immenhausen. 
Pastoralblatt f. d. Konsistorialbezirk Kassel 1913, S. 62 
und 69 

- Zaunert, P.: Hessen-Nassauische Sagen 1929 

Zedler, G.: Die sogenannte Gutenbergbibel ... , 1929 

= Z611ner, E.: Geschichte Osterreichs. Von den Anflin
gen bis zur Gegenwart 1961 

Zeitschrift des Vereins fUr hessische Geschichte und Lan
deskunde 

- Z we nge r, F.: Episoden aus der Geschichte des Bauem
krieges in den Stiftslanden von Fulda und Hersfeld. Hes
senland 4, 1890 
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