
Der Karlshafener Pfarrer Jean Baptiste Teissier 
und seine Familie 

lochen Desel 

Nachdem ich 1993 in dieser Zeitschrift eine kurze Biographie des Hugenottenpfar
Ters Guillaume Barjon vorgelegt habe, der in seiner zweiten LebenshiHfle seit 1699 aIs 
erster franzosisch-reformierter Pfarrer im neugegriindeten Karlshafen an der Weser 
wirkte, wende ich michjetzt seinem Nachfoiger im Amt UDd Schwiegersohn Jean 8apti
ste Teissier ZU, der oach dem Tode vcn Guillaume Barjon van 1712 bis 1740 in der Huge
noltenstadt an der Weser wohnte uDd wirkte. 

Dabei mochte ich die Familie des sehr jung ins deUlsche Refuge gekommenen 
Geistlichen mil in die Untersuchungen einbeziehen. Das geschieht nicht nur 8US allge
meinen genealogischen Gesichtspunkten der Verbundenheit der aufeinanderfolgen
den Generationen. Vor all ern kornml es mir darauf an, die hugenollische Farnilienfor
schung und das historische BernUhen urn die GlaubensflUchtlinge aus Frankreich Uber
haupt auf die jeweils vorhandene Vorgeschichte in der Heirnat und die Zwischenge
schichte in temporaren Aufenthahsorten auf dem Wege in das Gastland hinzuweisen. 
Zu oft sind bisher die Geschichte von Hugenollen in Franlueich und ihre Fortsetzung 
im auBerfranzosischen Refuge getrennt behandelt worden. Gerade auf das Obergrei
fende und Verbindende kommt es aber an . Nur so wird man dem Gegenstand des For
schensgerecht. Nur so kann man erkennen, wie die Hugenotten und ihre Nachkommen 
zu einem Bindeglied wurden zwiscben dem Land, das sie verlie6en, und dem Land, in 
dem sie als Fltichtlinge Aufnabme fan den. 

Wenn in Familiengeschichten des deutschen Refuge oft der jeweilige Einwanderer 
als Ahn der Familie bezeicbnet wird , ist das eine verkiirzte Sicbtweise. Wenn man die 
zum groBten Teil noch vorhandenen QueUen zur Geschichte der Hugenollen in Frank
reich vor 1685 mit auswertet, kann man zu weiterflibrenden Ergebnissen kommen I . 

Dabei ist eine Zusammenarbeit deutscher, schweizerischer und franzosischer Forscher 
wicbtig und hilfreich 2. 

Der Miirtyrer Fran~ois Teissier 
Fiir das Leben und Wirken desjungen Theologen lean Baptiste Teissier in 

seiner ersten Gemeinde in Karlshafen an der Weser war zweifellos die ein
drucksvolle Gestalt seines GroBvaters von prligender Wirkung. Leider fehlen 
jedwede personliche Aufzeichnungen des Enkels zu seiner eigenen Lebensge
schichte. Es kann aber nicht bezweifelt werden, daB ein GroBvater, der zum 
hugenottischen Milrtyrer wurde, einen Enkel, der Pfarrer wurde, in vielem 
beeinfluBte. 

Aber auch viele andere Menschen waren bewegt und erschiittert durch die 
Kenntnis von dem tapferen Sterben eines Mannes, der fUr seinen Glauben 
und fUr seine Uberzeugungen in den Tod gegangen war. 

Bisber ist es trotz franzosischer Forschungshilfe nicht gelungen, genau fest
zustellen, wann und wo Frant;ois Teissier geboren wurde 3. Man wird ab er 
davon ausgehen konnen, daB er aus dem stark protestantisch geprligten Siid
frankreich stammte und wahrscheinlich in Durfort in den Cevennen ca. 1631 
das Licht der Welt erblickte. Da der Name Teissier im Gebiet der Cevennen 
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recht haufig ist, Iassen sich genealogische Fragen und Probleme nur schwer 
klaren. 

Jedenfalls aber war Franl'ois Teissier nicht verwandt mit dem bedeutenden 
Berliner Refugie Antoine Teissier, der 1632 in Montpellier geboren wurde. 
Der bekannte Wissenschaftler war ebenfalls Protestant und Mitbegrunder der 
Akademie in Nimes im Jahre 1682. Kurze Zeit danach verlieB er Frankreich. 
Vber die Schweiz kam er nach Berlin und wurde dort Historiograph am preu
Bischen Hof. Er verofTentliehte zahlreiche historisehe und theologische 
Schriften ' . 

Auch verwandtschaftliche Beziehungen unseres Franl'ois Teissier zu dem 
in Valleraugue in den Cevennen geborenen und 1754 in Montpellier aIs Marty
rer hingerichteten Pfarrer Etienne Teissier, genannt La Fage, sind eher 
unwahrscheinlich s. Franl'ois Teissier heiratete Marie Girard und Iebte in Dur
fort bei Anduze als Landvogt des franzosischen Konigs ein stilles, finanziell 
ofTensichtlich gut abgesichertes Leben 6. Zusammen mit seiner Frau hatte er 
sechs Kinder, vier Sjjhne und zwei Tochter 7. Sein attester Sohn Isaac, der 
Vater Jean Baptiste Teissiers, wurde franzosisch-reformierter Pfarrer 8. Sein 
jungerer Sohn Jacob und seine Tochter Catherine verlieBen aIs Fltiehtlinge 
die Heimat und gingen nach Berlin. 

Da Franl'ois Teissier mit seiner Familie zur verboten en reformierten Kirche 
gehorte, Iitt er mil anderen unler den zunehmenden Drangsalen und Schika
nen, die von der Verwaltung der Provinzgegen die Protestanten ausgeubt wur
den. Der beruehtigte Intendant Baville ' regierte im Languedoe und besonders 
in den protestantischen Cevennen mit despotischer Grausamkeit. 

Die zunehmenden ZwangsmaBnahmen gegen die Hugenotten veranlaBten 
1685 den konigliehen Landvogt Teissier zu einer Reise in die Schweiz, urn die 
Vbersiedlung seiner Farnilie dorthin vorzubereiten. Franl'ois Teissier wollte 
irn benaehbarten frankophilen TeiI der Eidgenossensehaft eine neue, endgtil
tige Bleibe fUr seine Farnilie finden, urn endlich in Ruhe und oh ne Behinde
rung seinen Glauben ausuben zu konnen. Es gelang ihm, von einer Frau 
namens Balthasar das Landgut Vesanei in der Landsehaft Gex in der Nahe von 
Genfzu kaufen 10 Ehe er zur Regelung der legal geplanten Ausreise aus Frank
reich nach Durfort zuruckkehrte, besuchte er seinen Sohn Isaac Teissier, der 
inzwischen als refugierter Prediger im Juradorf Arzier (damaIs Kanton Bern) 
Iebte ". 

Nach seiner Ruckkehr konnte der Durforter Landvogt von dem Komman
deur der konigliehen Truppen im Languedoc, dem Marquis de la Trousse, in 
Montpellier auf Ie¥alem Wege die Ausreisegenehmigung fUr sich und seine 
Familie erwirken I . Dann aber kam alles ganz anders. 

Am 19. Februar 1686 fand in der Nahe von Durfort eine geheime Versamm
lung der Protestanten des Gebietes statt I] SoIehe Zusammenkunfte rnit got
tesdienstlichern Charakter dienten der Glaubensstarkung der VerfoIgten, 
waren ab er auch ein deutlicher Protest gegen die VerfoIger. Nach Jurieu sollen 
an der Versammlung bei Durfort ea. 4.000 Personen teiIgenommen haben. 

Franl'ois Teissier hielt es ofTensichtlich fUr selbstverstandlich, durch seine 
Prasenz bei dem Gottesdienst im Freien seine SoIidaritat auch aIs Beamter des 
Konigs mit der reformierten Sache zu bezeugen. Diese personliche Demon
stration fUr die hugenottische Sache sollte das gewaltsame Ende des friedferti
gen Menschen nach sich ziehen. 
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Ober den Tod des Durforter Landvogtes gibt es vier mehr oder weniger zeit
nahe Berichte, die in den wesentlichen Aussagen iibereinstimmen, und ein 
Gerichtsprotokoll des Intendanten Baville. 

Da ist zunachst die Relation sincere et veritable des circonstances de fexecu
tion du Sieur Franr;ois Teissier, die wahrhafte Erzahlung Gher die letzten Stun
den des Martyrers Fran~ois Teissier, die der zu seiner Bekehrung in letzter 
Stunde abgeordnete Missionar und Beichtvater, der katholische Pfarrer Phi
Iippe Aigusier. tiberliefert hat l4

, Dieser Bericht ist in zwei Versionen iiberlie
fert. Die altere, zunachst ungedruckte, es ist wahrscheinlich der handschriftli
che Originaltext des katholischen Geistlichen, gelangte in den Besitz des Soh
nes Pfarrer Isaac Teissier, der am 28. Juni 1689 am Ende des Dokumentes die 
Authentizitat der aufgefUhrten Fakten bestatigte 15 

Der andere Bericht wurde von dem jiingeren Sohn des Durforter Landvog
tes Jacob Teissier 1702 in Berlin in den Druck gegeben ". Der Sohn wie der 
katholische Pfarrer Aiguisier waren Augenzeugen der Hinrichtung. Ihre Dar
stellungen sind weitgehend identisch. 

Des weiteren hat der bekannte reformierte Theologe und Verteidiger der 
Hugenotten und ihrer Lehren, der Rotterdamer Refugie und Theologe Pierre 
Jurieu, in seinen beriihmten Lettres Pastorales noch im Jahre 1686 auf das 
Schicksal van Fran~ois Teissier hingewiesen 17, In seinen beiden Briefen vam 
September und Oktober 1686, also ein Jahr nach der die Massenflucht der 
Hugenotten ausl6senden Aufhebung des Edikts von Nantes, versuchte Jurieu 
mit Erfolg, die europaische Offentlichkeit gegen die Hugenottenverfolgungen 
in Frankreich aufzuriitteln. In den Briefen Nr. I und Nr. 4 ging er auf das 
Schicksal des Durforter Landvogtes ein. Fiir Teissier jedoch kam diese Hilfe 
und die Anteilnahme von Menschen aus ganz Europa zu spat. 

Eine weitere wichtige Quelle iiber den Tod Fran~ois Teissiers ist das, was 
der jiingere Teissier-Sohn Jacob zusatzlich zu dem von ihm ver6ffentlichten 
Bericht des katholischen Pfaffers Aiguisier in seiner Berliner Schrift aus eige
ner Erinnerung wiedergegeben hat. Als Sohn begleitete er den Vater zum Gal
gen in Lasalle und wurde zum Augenzeugen seiner letzten Stunden und 
Minuten 18. 

SchlieBlich sei hingewiesen auf die Nachrichten eines (protestantischen) 
Lehrers Pierre (Nachname unbekannt) aus Sourdorgues n6rdlich von Lasalle, 
die in seinen "Erinnerungen eines Fliichtlings" enthalten sind. Charles 
Dubois-Melly hat sie im Jahr 1877 publiziert ". Das kurze Protokoll des Leh
fers laziert die schon erwahnte Versammlung der reformierten Christen Ende 
Februar 1686 korrekt und genau nach st. Felix-de-Pallieres bei Anduze. Sein 
Bericht iiber den Tod des Durforter Landvogtes ist eine willkommene Ergan
zung der anderen Oberlieferungen. 

Der Lausanner Historiker J.-J. Faure hat 1877 die verschiedenen Darstel
lungen vom Martyrertod des Fran~ois Teissier in seiner Schrift iiber die Fami
lie Teissier aufgegrifTen und die darin enthaltenen Aussagen miteinander ver
glichen 20 Er kam zu dem Ergebnis, daB die Oberlieferung korrekt und in den 
Berichten ohne wesentliche Abweichungen tradiert worden sei. 

Danach diirfte der Ablauf der Ereignisse der folgende gewesen sein: 
In der Zeit der zunehmenden Verfolgungen der Hugenotten in den Cevennen, 
veranlaBt durch den "K6nig des Languedoc" Baville (1648-1724) und seinen 
militarischen Handlanger, den Marquis de la Trousse, kamen die Hugenotten 
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zu der schon mehrfach erwabnten Versammlung im Gebiet bei Anduze zwi
schen Monoblet und Durfort zusammen. Das war in der unmittelbaren Nahe 
des Wohnortes von Teissier. So ist es nicht verwunderlich, da3 Teissier als 
reformierter Christ .Flagge zeigte" und an dem Gottesdienst teilnahm. Wie so 
oft war der Verrater nicht fern . Der von der reformierten Religion abgefallene 
Apostat Benjamin Villeneuve aus dem nahen Lasalle bot si ch an, die Soldaten 
des Konigs zu dem geheimen Versammlungsort zu fUhren . Unter dem Kom
mando von M. Darenne, Major des Regiments de la Fere, zogen die Hascher 
zum Versammlungsort, trafen jedoch dort erst nach Beendigung des Gottes
dienstes ein. Es gelang ihnen, noch fUnf junge Madchen, eine alte Frau, vier 
Greise und einenjungen Mann festzunehmen. Die Gefangenen wurden in das 
nahe CevennendorfLasalle gebracht. Nach dort kamen dann auch Baville und 
de la Trousse. Bei einem Verhor der Gefangenen stellte si ch heraus, da3 auch 
Fran~ois Teissier an der Versammlung teilgenommen hatte. Darenne w'.Jrde 
mit einigen Soldaten nach Durfort geschickt, urn Teissier festzunehmen. Er 
wurde nach Lasalle gebracht und dort von Baville am Abend des Rosenmonta
ges, des 25. Februar 1686 verhort: 

Baville: Bist Du Teissier, Landvogt van Dul/ort ? 
Er antwortet: Ja, mein Herr. 
Wo bis, Du in der Nacht vam felz /en Dienstag zum Mittwoch gewesen ? 
/ch war gegangen, urn zu Gatt zu beten. 
Kannsl Du nicht zuhause zu GOIl be/en ? 
Er antwortet: Mein He" , Jesus Christus hat uns gelehrt, daft er nur in unserer 
Mitte ist. wenn zwei oder drei in seinem Nomen versammelt sind. 
Der Intendant fUgt hinzu: Aber weiPt Du nicht, daft der Konig diese Art von Ver
sammlungen verboten hat ? 
Er antwortet: /ch denke nicht, daft der Konig verboten hat zu Gott zu beten und 
vor allem das Gebet fur ihn [den Konig) se/bst. 
Aber ein Beamler wie Du, der die Pj1ich, hat, die anderen zu hindern, dorlhin zu 
gehen, Du begegnest ihnen dort ? 
Er antwortet: Es ist diese meine Eigenscha/t a/s Beamter, die mich verpj1ichtet, 
dort zugegen zu sein, um zu sehen, ob man dort irgendeine Sache gegen den Konig 
oder Gott tut oder sagt, um Ihn en eine Me/dung zu machen. 
Der Herr Intendant fahrt fort : Aber man muft dem Konig gehorchen. 
Man muft Gott gehorchen, antwortet Herr Teissier. 
B/eibe bei dem, was Du weiPt, sagt darauf der Intendant zu dem genannten 
Herrn Darenne

i 
Major, und er wird im Ge/iingnis Betragen /ernen, wo er die 

Nacht verbringt I. 

Der im Stil einer Hagiographie geschriebene Dialog ist idealtypiscb und hat 
so nicht staltgefunden. Der authentische Wortlaut des Verhors von Fran~ois 
Teissier durch den Intendanten Baville hat sich in einer Proze3akte gegen den 
reformierten Lasaller Kaufmann Jacques Nadal erhalten " . 

Jacques Nadal war nach dem Tod Fran~ois Teissiers im Marz 1686 bei 
einem Versuch, das Land zu veriassen, nim Wald umberirrend" gefaBt und vor 
Gericht gestellt worden. Bei seiner Vernehmung stellte si ch heraus, da3 Teis
sier Fluchthilfe geleistet hatte. Nadal wurde zu einer lebenslanglichen 
Gefangnisstrafe verurteilt. Da Teissier in den Fall Nadal verwickelt war, findet 
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sich auch seine eigene ProzeBakte bei den Gerichtsunterlagen, die denjungen 
Kaufmann aus Lasalle betrelfen. 

Die Befragung Teissiers erfolgte - wie es auch in den Berichten seiner 
Anhanger angegeben ist - am 25. Februar 1686 durch den 1ntendanten Baville 
und seinen Schreiber Le Sellier. Beide haben zusammen mit Teissier das vier
seitige Protokoll unterschrieben, Baville mit seinem eigentlichen Namen 
Delamoignon. 

Das Verhor begann mit Fragen zur Person des Angeklagten. Fran~ois Teis
sier gibt an, daB er Landvogt in Durfort ist, 55 lahre alt und Nouyeau Conyerri, 
das heiBt neubekehrter katholischer Christ. 

Teissier hatte am 4. November 1685 bei dem katholischen Vikar Gevau
dan (?) im Durfort benachbarten Boisset (= heute F 30140 Boisset et Gaujac) 
.. abgeschworen" und war ZUT katholischen Kirche libergetreten 23. Das wurde 
ihm jetzt zum Verhangnis, weil die Tei1nahme von Katholiken an den gehei
men reformierten Versammlungen bei Todesstrafe verboten war. 

Baville fragte Teissier nach seiner Teilnahme an der geheimen Versamm
lung am Mittwoch der Vorwoche. Teissier gab zu, an der Zusammenkunf't der 
reformierten Christen urn Mitternacht teilgenommen zu haben. Sie habe in 
einem Schafstall (bergerie) bei St. Felix (= F 30140 St. Fe1ix-de-Pallieres) statt
gefunden. 

Gefragt, was in der Versammlung gemacht worden sei, antwortete Teissier, 
man habe eine Predigt gehort, gebetet und Psalm en gesungen. Wer angefan
gen habe, Psalmen zu singen, wisse er nicht, weil mehr als die Halfte gesungen 
worden war, als er ankam. Die Predigt habe ein gewisser Vidal gehalten. Auf 
die Frage, wie er (Teissier) von der Versamm1ung erfahren habe, gab er zur 
Antwort, man habe darliber in der Olfentlichkeit geredet. Seine Teilnahme an 
der Zusammenkunf't der Reformierten begrlindet der Durforter Landvogt und 
Neubekehrte mit zwei Worten: "aus Neugier" (curiosite). Au13erdem betonte 
Teissier, daB er unbewaffnet an der Versammlung teilnahm. Es seien abeT 
25-30 bewalfnete Leute da gewesen. Olfensichtlich beftirchtete Baville einen 
bewalfneten Widerstand der Reformierten in den Cevennen, zu dem es 1702 
mit den Camisardenkriegen wirklich gekommen ist. Darum fragte er Teissier 
so nachdrlicklich nach walfentragenden Gottesdienstbesuchern. 

Teissier wurde auch nach den anderen Teilnehmern an dem geheimen Oot
tesdienst befragt. Er gab an, es seien etwa 800-900 Personen dort gewesen. Er 
sei mit Leuten aus Monoblet und Lasalle in dem Schafstall bei St. Felix gewe
sen. Baville bestand auf der Nennung von Namen. Schon vorher hatte Teissier 
darauf hingewiesen, daB er nicht den ganzen Stall liberblicken konnte. Jetzt 
nannte er die Namen der Witwe [Anne] Durfour aus Durfort und eines gewis
sen [Pierre] Pouget. Auch den Wollkammer Bonbonnoux aus Monoblet und 
die Weber Coursier und Solier aus Durfort wollte Teissier gesehen haben. 
In einer Gegenliberstellung Teissiers mit den beiden Erstgenannten am 
26. Februar 1686 bestreiten sie ihre Teilnahme an der assemb"!e 24

• Pierre Pou
get, ein einfacher Mann, der das Gerichtsprotokoll nicht unterschreiben kann, 
wird nach Teissier hingerichtet " . 

Am Ende des VerhOrs unterschreibt Teissier jede der vier Seiten. Ein 
Todesurteil liber Fran~ois Teissier findet sich in der Akte Nadal-Teissier nicht. 
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Am anderen Tag, dem 26. Februar 1686, der von der katholischen Bevolke
rung als Karnevalstag gefeiert wurde, rief Baville das Prasidialgericht aus 
Nimes zusammen und lieB Teissier zum Tode durch den Strang verurteilen. 
Da die Teilnahme Teissiers an der geheimen Versammlung in SI. Felix sein 
einziges ihm nachgewiesenes Vergehen war, UiBt sich vermuten, daB der 
konigliche Intendant des Languedoc mit der Hinrichtung des Durforter Land
vogtes ein Exempel mit besonders abschreckender Wirkung statuieren wollte. 

Noch am gleichen Tag kommt es zur schandlichen Totung Teissiers in 
Lasalle. Mutig und standhaft bis zur letzten Minute befiehlt Teissier "seinen 
Geist in die Hand Gottes"26. Der erste Blutzeuge der Hugenotten in den 
Cevennen lebte nicht mehr". Der Leichnam wird am Galgen hangend zwolf 
Stunden zur Schau gestellt. Dann nimmt der Henker ihn vom Galgen. Man 
findet in derTasche und in den Strlimpfen von Teissier Dokumente, die seiner 
Akte beigefUgt werden. Sie beziehen sich auf einen Fluchtweg fUr Hugen(ltten 
nach Nizza, der in Tarascon an der Durance beginnt und liber Nimes und 
Beaucaire erreicht werden kann. Nach seinem Tode zeigt sich, daB der Durfor
ter Landvogt seinen reformierten Glaubensfreunden als Fluchthelfer beige
standen hat ". 

Die Kunde vam Martyrertod Franyois Teissiers verbreitete sich ra5ch, ins· 
besondere durch die Berichte der Augenzeugen. Der katholische Pfarrer Phi
lippe Aiguisier, der den Tod Teissiers und dessen Standhaftigkeit miterlebte, 
war so beeindruckt, daB er zum reformierten Glauben konvertierte 29. Er ver
lieB Frankreich und wurde durch Vermittlung des Berner Professors David 
Wyss (1632-1700) als Leiter einer evangelischen Schule in Vevey verpflichtet. 
Er heiratete eine gefllichtete Hugenottin und starb 1694 in Vevey. 

30 franzosisch-reformierte Pfacrer, die aus den Cevennen und dem Nieder
Languedoc in die Schweiz gefllichtet waren, schrieben schon 10 Tage nach 
dem Ereignis am 14. Marz 1686 in Lausanne einen mitfUhlenden und ein
drucksvollen Beileidsbrief an den Sohn des Martyrers, ihren jungen Kollegen 
und Mitstreiter Isaac Teissier, der damals schon in Arzier, in den Jurabergen, 
als Pfarrer lebte und arbeitete. 

Unter den Schreibern war auch der spatere Karlshafener Pfarrer Guillaume 
Barjon. Der Brief ist nicht nur ein Zeugnis des MitgefUhls und der Solidaritat 
der Refugie-Pfarrer in der Schweiz, sondern auch Ausdruck der Emporung 
gegen die Grausamkeiten und Verfolgungen in ihrem Heimatland. 

DerTod Fran~ois Teissiers ist nach Meinung der Kollegen Vorbild und Bei
spiel fUr den Sohn: nIhr seid ein Bekenner, und er ist ein Martyrer. Er istjetzt 
gekront von der Hand dessen, der Herr und Empfanger (consommateur) des 
Glaubens ist ... Er ist jetzt einer dieser Toten, die fUr den Herrn gestorben 
sind uDd von ihrer Arbeit ruhen" 27, 

Der Bekenner Isaac Teissier und seine Geschwister und Kinder 
Fran~ois Teissier, der Martyrer und Vater lsaac Teissiers, hatte sein ganzes 

Leben als Anhanger der reformierten Glaubenslehre in der Abgeschiedenheit 
der Cevennen verbracht, wo 3uch seine Vorfahren gelebt hatten ]0, 

Isaac Teissier sollte wider Willen der Fluchtgeneration der Hugenotten 
angehoren, die pour cause de religion ihr Vaterland und ihre Heimat verlieBen. 
Isaac war als altester Sohn des Durforter Landvogtes am 6. Mai 1658 in Durfort 
getauft worden und erlebte seine Jugend in dem Cevennendorf J1 AIs 17 jahri-
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ger begann er in Vorbereitung eines geplanten nachfolgenden Theologiestu
diums das Studium der Philosophie an der protestantischen Akademie in Puy
laurens. Schon oach zwei lahren kehrte er in seinen Heimatort zurtick, urn in 
den folgenden beiden Jahren in der reformierten Heimatgemeinde praktische 
Erfabrungen zu sammeln. OfTensichtlich war die damalige theologische Aus
bildung von Anfang an praxisbezogen. Ortspfarrer Jean Dumas gab demjun
gen Studenten die notigen Anleitungen. Zusammen mit seinen Altesten 
bescheinigte er Isaac Teissier in einem Zeugnis vom 17. August 1681 die Kran
kenbesuche und Predigtversuche des Zwanzigjiihrigen ". Das Zeugnis konsta
tiert "die Qualitiit des wahren Christen mit einem Lebenswandel voller From
mi~keit, Redlichkeit und Weisheit" B 

Ahnlich positiv ist das AbschluBzeugnis, das Isaac Teissier nach weiteren 
zwei Jahren des Theologiestudiums von 1679-1681 in Puylaurens mit23 Jah
ren am 6. August 1681 erhielt"- Der junge Student hatte Hebriiisch gelernt -
die Wertschatzung des Alten Testaments in den reformierten Gemeinden 
Frankreichs ist bekannt - und konnte die Texte der Heiligen Schrift in Latein 
wie in Franzosisch in Auditorien wie in den Tempeln der Kirche auslegen. 
Diese Fiihigkeit hat Isaac Teissier in den langen Jahren seines Pfarramtes wei
terentwickelt. Er wurde zu einem guten Prediger. 

Nach dem endgtiltigen AbschluB seiner Ausbildung als reformierter Theo
loge ordinierte ihn die Provinzialsynode in Le Vigan am 21. August 1681 
zusammen mit acht jungen Kollegen zum Pfarrer der reformierten Kirche 35 

Die dann folgenden schweren Verfolgungsjahre zwangen sechs der gemein
sam ordinierten Pfarrer zum Verlassen ihrer Gemeinden. Sie flohen ins Re
fuge. Einer von ihnen wurde 1685 katholisch 36. 

Die Synode sandte Isaac Teissier als Pfarrer nach Saint-Roman-de-Codieres 
bei Hippolyte-du-Fort in den Cevennen. Nach der Tradition der reformierten 
Kirche wurde er durch Handauflegung der Nachbarkollegen in sein Amt ein
gefUhr!. In der seiner Heimat nahegelegenen Gemeinde sammelte der 23jiih
rige die reformierten Christen in Predigt und Seelsorge. Das war in den Zeiten 
der zunehmenden Verfolgungen gegen die Protestanten im Frankreich Lud
wigs XlV. ein schwieriges und oft sogar lebensbedrohendes Unterfangen. 

Der entscheidende Einschnilt in die Tiitigkeit des jungen Seelsorgers kam 
allzu bald. Ein koniglicher Befehl vom 24. Mai 1681 halte die Zersttirun~ der 
reformierten Kirche im benacbbarten SI. Hippolyte-du-Fort angeordnet 3 . Als 
Grund fUr die dann ausgefUhrte Anordnung wurde angegeben, ein reformier
ter Christ, es war Jean Sabatier aus Valleraugue, habe einen Priester, der eine 
Monstranz zu einem Sterbenden trug, nicht ehrerbietig gegrtiBt 38. Mit der 
Zerstorung der Kirche verbunden war ein Verbot des reformierten Gottes
dienstes in SI. Hippolyte. Isaac Teissier fUhlle si ch verpflichtet, den Mitchri
sten in der Nachbargemeinde beizustehen und hielt Goltesdienste in der Kir
chenruine wiihrend der Dunkelbeit und teille das Abendmahl aus ". Auch 
andere reformierte Pfarrer hielten sich nicht an die Predigtverbote der Obrig
kei!. Dem zunehmenden Druck durcb die koniglichen Beborden und Soldaten 
entzogen sich viele Cevennenpfarrer in einer Massenflucht ins Refuge. 
36 reformierte Prediger fltichteten 1683 nach Genf und entzogen sich damit 
den Repressalien Bavilles 40

• 

Isaac Teissier btieb zunachst stand haft in seiner Gemeinde, fLir die er sich 
verantwortlich fUhlte. Dann aber drohte ihm das gleiche Schicksal wie seinem 
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Vater. Er wurde im August 1681 in Abwesenheit durch das Prasidia1gericht in 
Nimes zum Tode durch den Strang verurteilt ". Trotzdem setzte er seine pasto
rale Tatigkeit fort und besuchte zu nachtlicher Stunde seine Gemeindeglieder 
de maison en maison42

. Erst das energische Drangen seines Presbyteriums veT
anlaBte den jungen Gemeindepfarrer von SI. Roman zur Flucht in die 
Schweiz. Seine Altesten aus den Gemeinden SI. Roman-de-Codieres, Cambo, 
Cesas und SI. Martial gab en ihm dorthin ein Empfehlungsschreiben mil. 

Offensichtlich hatte Isaac Teissier Schwierigkeiten beim Uberqueren der 
bewachten Grenze zur Schweiz. Details seiner Flucht sind nicht bekannl. 
Jedenfalls war er im September 1684 als Hilfspfarrer an einem neuen Wir
kungsort in ca. \000 Meter Hohe iiber dem Meeresspiegel tatig, in den Jura
dorfern SI. Cergue, Le Muids und Arzier im Kanton Bern ' . Aus einer 
zunachst nicht institutionalisierten pastoralen Aushilfe wurde durch Vermitt
lung von einfluBreichen Berner Personlichkeiten 1691 eine Dauertiitigkeil. 
Der Refugie-Pfarrer erhielt die Rechte und Ptlichten eines Hi1fspfarrers an der 
Seite seines alteren Kollegen Jean Cailler mit der Zusicherung der Nachfolge 
mr die Bergdorfer SI. Cergue, Le Muids und Arzier". 

Schon nach einem Jahr (1685) konnte Isaac Teissier seinen Vater Fran~ois 
begrUGen, der einen neuen Wohnsitz flir die ganze Familie in der Schweiz 
suchte 4S, dann aber in den Tad oach Frankreich zuriickkehrte. 

Am 30. Juli 1688 heiratete Isaac Teissier in Begnins Marie E1isabeth Portal 
aus SI. Hippo1yte-du-Fort 46. Die dadurch begriindeten verwandtschaftlichen 
Beziehungen der beiden Cevennenfamilien soli ten sich vorteilhaft auf den 
Lebensweg des altesten Sohnes des Ehepaares Jean Baptiste Teissier auswir
ken . Ein naher Verwandter der Mutter Jacques Portal holte 1712 Jean Teissier 
nach Karlshafen. 

Auch in seinen Scbweizer Gemeinden wirkte Isaac Teissier beispielhaft 
durch die Reinheit seiner Gesinnung und einen tugendhaften Lebenswandel, 
besonders ab er durch seine Predigtbegabung. 

Nach dem Tode seines Vaters im Februar 1686 erhielt Isaac Teissier ein 
Kondolenzschreiben seiner Refugie-Kollegen, das von dem Respekt der Mit
briider mr sein Wirken Zeugnis ablegt". 

Nach dreijahrirem AufenthaJt in der Schweiz erhielt Isaac Teissier das Ber
ner Btirgerrecht 4 . Wichtiger oach flir ihn und seine Familie war die Verlei
hung der klimatisch giinstiger gelegenen und wo hi auch besser dotierten Pfar
rei Begnins bei Nyon im Jahre 17\0. Dort lebte und wirkte Isaac Teissier bis 
zum gesegneten Alter von 91 Jahren. Seit 1744 war ihm ein Adjunkt beigege
ben. Er starb 1749. Sein . brennender Eifer', seine der .Fassungskraft der 
Horer angepaBte Predigt" und seine kontinuierliche Aufbauarbeit in den ihm 
anvertrauten Gemeinden hatten ihn zu einem eindrucksvol1en Bekenner sei
nes Herren gemacht 49. 

Nach den uns bisher zuganglichen Informationen batte Isaac Teissier mnf 
Geschwister: die Schwestern Catherine und Fran~oise und die Briider Fran
I'ois, Gerard und Jacob 50

• 

Catherine Teissier wurde ca. 1664 in Durfort geboren, floh zusammen mit 
ihrem Bruder Jacob nach Berlin und starb in der Berliner Friedrichstadt-Ge
meinde am 6. Februar 1737 mit 73 Jahren". 

Franl'ois und Gerard bzw. Girard Teissier haben in Nyon bzw. Morges in 
der Schweiz gelebt 52. 
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Die Schwester Fran~oise Teissier laBt sich im Refuge in der Schweiz und in 
Deutschland nicht nachweisen. Nach den Angaben des Bruders Jacob hat sie 
wie ihre Geschwister Frankreich verlassen 53. 

Der Bruder Jacob ist der Verfasser der 1702 in Berlin beim Verleger Dussar· 
rat publizierten Schrift liber seinen Vater Fran~ois Teissier". Jacob Teissier 
schildert in seiner Schrift seine eigene Flucht aus Frankreich nach dem Tod 
des Vaters. An der Grenze zur Schweiz bei Echelles wurde er gefaBt und in das 
Gefangnis nach Grenoble in eine dunk.le Zelle gebracht. Nur seine Jugend 
schlitzte ihn vor der Galeerenstrafe oder anderen Repressalien ; er wurde in 
einem Boot zur Rhilnebrlicke Pont de St. Esprit gebracht und dort freigelas· 
sen. Nach Wiederherstellung seiner Gesundheit untemahm er einen zweiten 
Fluchtversuch ins Refuge, der gelang und ihn zunachst in die Schweiz 
brachte " . Im waadtlandischen Nyon heiratete er Jeanne Fran~oise Barnet.· 
Seine Tochter Jeanne Elisabeth und zwei weitere Kinder wurden in Nyon 
geboren 56. Jacob Teissier reiste vor Dezember 1698 nach Berlin we iter. In den 
Berliner Kirchenblichem ist er als Strumpfmacher und Kaufmann, aber auch 
als Spezereihandler und Sprachlehrer zu finden. Das zeigt die berufliche Fie· 
xibilitat des Refugie und seine Fahigkeit sich hochzuarbeiten. In der Berliner 
Kolonieliste vom 31. Dezember 1698 war er no ch als einfacher Arbeiter regi· 
striert 57 Spater libte er die oben genannten anspruchsvolleren Tatigkeiten 
aus. Jacob Teissier, der Biograph seines Vaters, starb 57jahrig am 27. Oktober 
1727 in der Berliner Friedrichstadt 58. 

Von den Kindern seines Bruders, des Pfarrers Isaac Teissier, der in der 
Schweiz geblieben war, wissen wir wenig, weB die Kirchenregister seiner 
Gemeinden verlorengegangen sind 59. 

Im Jahre 1734 verheiratete Isaac Teissier seine Tochter Susanne an seinen 
jungen Kollegen Jacob Nicati, Pfarrer in Burtigny. In der Familie Nicati wur· 
den wichtige Dokumente der Familie Teissier aufbewahrt, die der Biograph 
der Familie J. J. Faure benutzen konnte 60

. 

Die Kinder Catherine und Jacques Fran~ois leblen ebenfalls in der 
Schweiz 61

. 

Jean Baptiste Teissier, der Gemeindebauer 
Das Leben des wichtigsten Vetreters der zweiten Einwanderergeneration 

der Familie Teissier war vorgepragt durch das Martyrerschicksal des GroB
vateTs und dUTch seinen Vater, den mutigen Bekenner Isaac Teissier, der die 
unwahrscheinlich lange Zeit von 70 Jahren als Prediger der parole de dieu in 
der Schweiz gewirkt hatte. 

Jean Baptiste Teissier wurde ca. 1690 in Arzier im heutigen Kanton Vaud 
geboren und wuchs dort im vaterlichen Pfarrhaus des Bergdorfes auf". Mit 
18 Jahren bezog er als Theologiestudent die nahegelegene Genfer Akademie, 
die von Calvin begrlindete Ausbildungsstatte fUr reformierte Theologen 6J • 

Die Studentenmatrikel der Genfer Hochschule belegen seinen Aufenthalt 
vom 14. Mai 1708 bis zu seinem theologischen Examen am 16. Januar 1711. 
Einen Doktortitel erwarb er nicht, wie behauptet worden ist 64 . 

Der weitere Lebensweg von Jean Baptiste Teissier wurde bestimmt durch 
den Tod des ersten Karlshafener Pfarrers Guillaume Barjon am 20. April 
1712 65 . Bei der Diskussion in der Gemeinde urn einen Nachfolger schlug der 
KoloniefUhrer Jacques Portal der Jlingere offensichtlich den Sohn seiner Ver· 
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wandten Elisabeth Teissier geb. Portal aus der Schweiz vor. Zusammen mit 
den Altesten der Gemeinde Sieburg, der ab 1717 nach LandgrafCarl von Hes
sen Karlshafen benannten Neugriindung an der Einmiindung der Diemel in 
die Weser, und den Familienhauptem, bat er 1712 den hessischen Landgrafen 
Carl, Jean Baptiste Teissier auf die vakante Pfarrstelle in Sieburg (spater Karls
hafen) zu setzen 66. Der junge Kandidat verfUge iiber die fUr das Pfarramt noti
gen Gaben. Das batten die franzosiscben Pfarrer in Kassel bestatigt. Eine Prii
fung fand schon wenige Tage nach dem Tode Barjons am 28. April 1712 in Kas
sel statt 67 Der Landgraf erklarte seine Bereitschaft, Teissier nach Sieburg
Karlshafen zu entsenden 68. Diese positiven Aussichten veranlaBten Jean Bap
tiste Teissier, im Sommer 1712 die weite Reise aus dem WaadUand ins nordli
cbe Hessen zu untemehmen. Er vertraute dabei auf die verwandtschaftliche 
und landsmannschaftliche Unterstiitzung der Karlshafener Gemeinde. 

Die Reiseroute Teissiers ist im einzelnen nicht nachzuvollziehen. In den 
Frankfurter Distributionslisten ist erst zu dem zu spaten Zeitpunkt des 
23 . September 1712 eine Unterstiitzungsleistung an einen durchreisenden 
Refugie namens Jean Teissier dokumentiert 69. Schon im August 1712 war 
unser Jean Baptiste Teissier in Kassel. Am 2. August1712 iiberpriiften aufYer
anlassung des Direktors der franzosischen Kolonien, Friedricb Wilhelm von 
Liideritz, die franzosischen Pfarrer in der Residenzstadt Kassel (Pierre de 
Beaumont, Pierre Couderc, Claude Theophil Guiran und Philippe de Lamber
mont) die Zeugnisse, die der Bewerbervon der Akademie in Genfmitgebracht 
hatte und seine "Rechtglaubigkeit". Eine Probepredigt in der Kasseler Ober
neustadt fand ofTensicbtlich AnkJang, weiJ sie "konform war mil unserer heili
gen Lehre"'·. Damit war die Uberpriifung des ohne pfarramUiche Praxis nach 
Hessen gekommenen Kandidaten im positiven Sinne abgeschlossen. 

Am 8. August 1712 wurde Jean Baptiste Teissier als Nachfolger des verstor
benen Pfarrers Guillaume Barjon zum franzosisch-reformierten Pfarrer in 
Karlshafen ernannt bei Gewahrung der gleichen Beziige, die sein Yorganger 
erhalten hatte". Teissier reiste von Kassel aus weiter nach Karlshafen und 
wurde dort wahrscheinlich zunachst von seinen Yerwandten untergebracht. 
Urn dem neuen Pfarrer die Einarbeitung in der fremden Umgebung zu erleich
tern, trat am 20. November 1712 der KoloniefUhrer Jacques Portal als feder
fUhrender Sekretar in die compagnie du consistoire. Er tibernahm damit prak
tiscb das Amt des Gemeindeleiters und konnte in dieser Funktion seine schiit
zende Hand iiber den verwandten PfaITer halten 72 . Dieser war iibrigens schon 
1706 Pate des nacb ihm benannten Jean Baptiste Portal geworden, der in Sie
burg-Karlsbafen getauft worden war "-

Die offizielle EinfUhrung Jean Baptiste Teissiers in das Karlshafener Pfarr
amt erfolgte erst nach Ableistung einer einjahrigen Probezeit am 9. Juli 1713. 
Der EinfUhrungsgottesdienst wurde nach der iiblichen reformierten Tradition 
von den beiden Nachbarkollegen David CIement aus Hofgeismar und Jacques 
Le Fevre aus der altesten nordhessischen Hugenottengemeinde Carlsdorf 
gehalten. Die erfahrenen alteren Kollegen ermahnten denjiingeren, durch die 
Predigt des Wortes Gottes der Gemeinde zu dienen und forderten die 
Gemeinde (troupeau) auf, den jungen Pfarrer zu lieben, zu respektieren und 
ihn zu ehren " . [m Protokoll der EinfUhrung fehlt der Hinweis aufdie Hand
auflegung, die der reformierten Tradition entsprach, es wird ab er davon ausge
gangen werden konnen, daB sie 3uch in Karlshafen nicht ausgelassen wurde. 
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In den drei Abteilungen ftir Taufen, Trauungen und Beerdigungen im Kir
chenbuch der franzosisch-reformierten Gemeinde von Karlshafen ist der 
Amtsantritt von Jean Baptiste Teissier jeweils durch eine ganzseitige Eintra
gung annonciert 75, 

Wie wir annehmen k6nnen, wohnte Jean Baptiste Teissier in der Gemeinde 
an der Weser wahrscheinlich zunacbst als Untermieter bei seinen Verwandten 
Portal. Seine personlichen Verhaltnisse anderten sichjedocb bald durch seine 
Heirat am 9. November 1714 mit der Tochter Anne Madeleine seines Vorgan
gers Guillaume Barjon. Neben individueller Zuneigung mag das nicht nur ftir 
jene Zeit nachzuweisende Versorgungsdenken in doppelter Weise eine Rolle 
gespielt haben. Durch die Heirat hatte der junge PfaITer seine hausliche Ord
nung und in der noch von der Familie des Vorgiingers belegten Pfarrwohnung 
eine dauerhafte Bleibe. Aber auch die Witwe des Vorgangers und Schwieger
vaters hatte Vorteile von dieser Regelung, weil sie im Familienverband und in 
der gemeinsamen Wohnung bleiben konnte. 

Die Trauung vollzog der erste deutsch-reformierte Pfarrer von Karlshafen 
Dionysius Kuchenbecker, lingua gal/ica und protokollierte sie in deutscher 
Sprache in seinem Kirchenbuch. Dieser ungewohnliche Vorgang verdient der 
Hervorhebung, weil die franzosischen Refugies in den ersten Jahrzehnten im 
Gastland vorwiegend allein miteinander umgingen. Karlshafen war von 
Anfang an eine Ausnahme. Diese von LandgrafCarl gegriindete Stadt an der 
Miindung der Diemel in die Weser wurde zu einer Heimat ftir Neubiirger und 
FIiichtlinge verschiedener Nationalitaten und Konfessionen, welche versucb
ten, im Geist der Toleranz miteinander auszukommen. 

Die bei ihrer Heirat fast gleichaltrigen 24jahrigen Eheleute Teissier hatten 
ftinfKinder. Die Ehefrau Anne Madeleine Teissier starb nach der Geburt des 
Sobnes Jean (28.Miirz 1723) 32jahrig am 15. April 1723 wahrscheinlich an 
Kindbettfieber 76. Auch das Kind blieb nicht am Leben. Es starb schon am 
Tage seiner Geburt. 

Jean Baptiste Teissier heiratete dann in zweiter Ehe Marie Madeleine Tel
mat, die aus einer angesehenen Schoneberger Refugie-Fami1ie stammte. Die 
beiden Brautleute wurden am 6. Dezember 1725 durch den Ortspfarrer Johann 
Conrad Endemann in der Schoneberger Hugenottenkirche getraut.Teissiers 
neuer Schwiegervater in Schoneberg war Kaufmann und Grebe der Gemeinde 
bei Hofgeismar, ab er auch Kirchenaltester im ortlichen Presbyterium. Mit 
Marie Madeleine Telmat hatte Jean Baptiste Teissier drei weitere Kinder, und 
zwar Jean Pierre (1728), Jean Auguste (1732) und Pierre Isaac (1734) 7'. Auch 
seine zweite Frau starb 32jahrig, und zwar am 15. Marz 1739, ein Jahr vor dem 
Tod ihres Ehepartners im Jahr 1740. 

In seiner Gemeinde setzte si ch Jean Baptiste Teissier - soweit wir das den 
sparlich iiberlieferten Quellen entnehmen konnen - tatkraftig ftir die ihm 
anvertrauten Menschen ein. Die Pfarrer im Refuge waren mehe als our Predi
ger und Seelsorger; sie hatten ihre Herde umfassend nach innen und au6en zu 
vertreten. Dabei war es in Karlshafen das besondere Anliegen Teissiers, der 
Gemeinde ein eigenes Gottesbaus zu schaffen. In der Hugenottenstadt an der 
Weser gab es zu diesem Zeitpunkt keine Kirche, obwohl zwei Kirchengebaude 
geplant, ab er nicht gebaut worden waren 78 . Die drei Gemeinden der Franzo
sisch-Reformierten, der Deutsch-Reformierten (gegriindet 1707) und der 
Lutheraner (gegriindet 1717) hieltenjeden Sonntag hintereinander ihre Got-
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tesdienste in der Kapelle des 1704-1710 erbauten lnvalidenhauses. Das mhrte 
insbesondere an den Wintersonntagen mil der ktirzeren Sonnenscheindauer 
zu schwierigen Situationen. Deshalb schrieb Teissier am 31. Mai 1717 an den 
Direktor der franzosischen Kolonien, Friedrich Wilhelm von Liideritz, und 
bat um einen ZuschuB von 300 Talern mr den Bau einer eigenen Kirche. 
AuBerdem beantragte er die Errichtung eines Hauses mr Pfarrer und Lehrer 
der franzosisch-reformierten Gemeinde. Die Amtstriiger wohnten bisher in 
Haushiilften zusammen mit ungeeigneten Partnern , .. Der Antrag blieb ohne 
positives Ergebnis. Auch ein weiteres Gesuch vom 21. April 1734 um die Aus
schreibung einer Kollekte mr den Kirchbau blieb unerfullt 80. Die Karlshafe
ner Gemeinde muBte auf den Neubau einer eigenen evangelischen Kirche bis 
zum Jahre 1962 warten. 

Die wichtigste Lebensleistung von Jean Baptiste Teissier wurde seine inten
sive Mithilfe bei der Ansiedlung von 24 Waldenserfamilien an der Weser. 
Diese Familien hatten eine wahrhafte Odyssee hinter si ch, ehe sie 1722 nach 
Nordhessen kamen. Sie hatten die Waldensertiiler ihrer Heimat 1698 verlassen 
miissen und waren - nach einem Zwischenaufenthalt in der Schweiz - in 
Wiirttemberg angesiedelt worden. Weil dort nicht geniigend Land zur Verfu
gung stand, hatten sie sich 1720 erneut auf die Wanderschaft begeben, um in 
Litauen eine endgiiltige Bleibe zu finden . Ihr Vorhaben miBlang, ebenso der 
folgende Ansiedlungsversuch in Fredericia in Diinemark. Sie kehrten nach 
Altona zuriick, blieben ab er auch dort nicht " , sondem zogen schlieBlich auf 
Einladung des Landgrafen Carl nach Vermittlung durch Karlsbafener RHu
gies und ihres Pfarrers ins Wesertal, wo sie im Friihjahr 1722 eintrafen 82. Am 
28. Februar 1722 erteilte der hessische LandgarfCarl seinem Baumeister Briz
zier den Befehl, einen Plan zur Erbauung eines Dorfes in der Gegend von 
Bursfelde und WeiBehiitte mr die aus dem Wiirttembergischen erwarteten 
28-30 franzosischen Familien fertigzustellen . Das hessische Amt Sababurg 
sollte Hilfe leisten bei der Erbauung des geplanten Dorfes ". Zu diesem Zeit
punkt befanden si ch die spiiteren Gewissenruher und Gottstreuer Waldenser
familien bereits in Quartieren der Hugenottengemeinde Karlshafen. 

Deren Pfarrer Teissier schaltete sicb friihzeitig zur Ermoglichung und 
Erleichterung der Ansiedlung der vOllig verarmten Waldenser in zwei Siedlun
gen an der Weser ein, die den Namen Gewissenruh und Gottstreu erhielten. 
Noch im Sommer 1722 wurden die ersten Gebiiude der beiden geplanten Dor
fer errichtet. Die Griindungsurkunde des hessischen Landgrafen datiert vom 
8. August 1722 und ist auf der nahegelegenen Sababurg ausgestellt worden ". 
Sie regelte Rechte und Pl1ichten der Neusiedler. 

Bei der Griindung der zuniichst vereinigten Kirchengemeinde Gewissen
ruh und Gottstreu war Jean Baptiste Teissier aktiv und federfuhrend beteiligt. 
Nach der in den franzosisch-reformierten Gemeinden giiltigen discipline eccle
siastique erfolgte die Neueinrichtung einer Gemeinde durch die Wahl und 
Konstituierung eines Presbyteriums. Das war 3uch so in der eglise vaudoise, 
der Waldensergemeinde Gewissenruh-Gottstreu. Dariiber gibt die erste Ein
tragung im Protokollbuch der compagnie du presbytere vom 16. August 1722 
Auskunft ". Unter der Leitung von Teissier versprachen die gewiihlten Kir
chenvorsteher, nihre Pflicht nacb ihrem Gewissen und ihren Gaben gemiiB zu 
ermllen". Teissier unterschrieb das Griindungsdokument als pasteur fran~ois 
et vaudois. Er wuBte ofTensichtlich zwischen nhugenottischer" und nwaldensi-
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scher" Tradition zu unterscheiden, abwahl im Gemeindeaufbau und in der 
Gottesdienstform zu dieser Zeit kein Unterschied zwischen Hugenotten und 
Waldensern bestand. Die Waldenser hatten sich schon 1532 mit dem Ergebnis 
der Synode von Chanforan an die reformierte Lehre nach Calvins Vorbild 
angeschlossen. 

Die Gemeinden Gewissenruh und Gottstreu blieben bis zum Todesjahr 
Teissiers 1740 verb un den. Danach erfolgte eine organisatorische Trennung, 
und die Kirchenbiicher wurden in jeder Gemeinde separat weitergeflihrt ". 
Jean Baptiste Teissier iibernahm - zuniichst wohl oh ne besonderen Auftrag
die pastorale Versorgung der neuen Doppelgemeinde. In einer Eingabe an die 
hessische Behiirde vom 28. Juni 1724 bat er dann urn eine GehaItserhiihung 
mit Bezugnahme auf die weiten Wege, die er zu den Gottesdiensten nach 
Gewissenruh und Gottstreu zuriicklegen muBte. Sie fanden 14tiigig im Wech
sel statt. AuBerdem schilderte Teissier seine erhiihten Kosten flir den Unter
halt des flir die Reise in die Wesergemeinden erforderlichen Pferdes, das im 
vergangenen Friihjahr 1724 verungliickt war. SchlieBlich betonte der PfaITer, 
daB er mit seiner nombreusen Familie in Schulden stecke. Ihm wurde daraufhin 
mit flirstlicher Anordnung vom 26. August 1724 eine Zulage in Hiihe von lOO 
Talern jiihrlich flir die Mitbetreuung von Gewissenruh und Gottstreu bewil
ligt 87. 

Die Identifikation Teissiers mit den Gewissenruher Waldensern ging 
soweit, daB er sich in der Kolonieliste vom 5. September 1722 mit seiner Frau 
und vier Kindern im Alter van neun, sieben, fUnf und drei Jahren gleichsam 
als Gewissenruher Kolonist miteintragen lieB ". 

Mit dem offiziellen Griindungsakt flir die Kolonien und Gemeinden 
Gewissenruh und Gottstreu war wenig bewirkt. Den Bewohnern fehlte es an 
dem N6tigsten, urn zu liberleben und eine neue Existenz aufzubauen. Des
halb setzte sich Teissier zuniichst beim Landgrafen flir eine weitere Unterstiit
zung der Weser-Waldenser ein. In einem Brief ohne Unterschrift von der 
Hand Teissiers vom 7. August 1722 wird die landgriiflicbe Behiirde urn Ge
treide fUr Brat und Saat gebeten mit dem Hinweis, der Landgraf sei einziger 
Beschiitzer, der ihnen [den NeusiedlernJ Asyl gewiihrt habe". 

Wegen der sichtbaren Not der Waldenser lieB es Teissier nicht allein bei 
dem Bittbrief an den Landgrafen bewenden. Wenige Tage spiiter, am 
17. August 1722, schickte er ein dringliches Hilfsgesuch in seine friihere 
Schweizer Heimat, an den Biirgermeister und Rat der reichen Stadt Ziirich. 
Weil dieses Dakument fUr die Anfange van Gewissenruh, aber auch fUr die 
Gesinnung des Karlshafener Pfarrers, von Wichtigkeit ist, sei es im vollen 
Wortlaut in deutscher Obersetzung wiedergegeben: 

Sehr hohe Herren! 
Die aufterordentliche Barrnherzigkeit, die das lobenswerte evangelische 

Schweizer Korps bei alien Gelegenheiten gegeniiber dem Ungliick seiner mit Elend 
und Triibsal iiberhiiu/ten Briider bezeugt hat, die besondere Barrnherzigkeit Eurer 
Hochwohlgeboren/iir die armen Waldenser, liiftt rnich hofJen, hohe und vermo
gende Herren, heute vor ihren Augen Gnade zuJinden/iirvierundzwanzig Walden
serfamilien, die aus Wiirttemberg/ortgegangen sind mit ausdriicklicher Genehmi
gung des Herzogs, der dachte, daft es sich bei ihrer Abreise nur urn ein Weitenvan
dern handele, das durch die Menge der Wa/denser in seinen Staaten verursacht 

113 



ware und dUTch das wenige Land. dos sie hatten und dasJiir den Lebensunterhalt 
nicht ausreichte. 

Diese guten Leute gingen nach Preuj1en mit dem Plan, in Litauen ansiissig zu 
werden, doch die Konigliche Kammer dieser Provinz wollte sie nUT als Lehnsleute 
oderSklaven. Nach einer langen Reise iiberdie Ostsee gedachten sie, sich in Frede
ricia in Jutland niederzulassen, aber man konnte ihnenje Familie n UT ein Morgen 
Land zuweisen, worni, sie unmoglich leben konnten. 

Sie kehrten urn und suchten einen Ansiedlungsort im Kurfilrstentum Hann over. 
AbeT nach acht Monalen Verzogerung, als sie glaubten. ihre NOle hiin en ein Ende, 
erhielt ein Amtsvogt (bail/if) van der Koniglichen Kammer den Platz. worau/ man 
sie hafte hoffen fa ssen, fu r eigene Untertanen des Landes zugewiesen. 

Geriihrt von ihrem Ung/iick nahm ich mir die Kiihnheit, mich Seiner Hoheit, 
Herrn Landgra/en von Hessen-Kasse/, [einem Ftirsten] nach dem Herzen Gottes, 
zu Fii,Pen zu weifen, und er bewilligt ihnen a/s besondere Gnade zwei Nieder/as· 
sungen, die er se/bst benannt hat, dieeine Gewissens-Ruh. die andere Gottes-Treu. 
In deren Besitz s ind sie seU drei Monaten. Dort arbeiten sie mU alien ihren Kriif
ten, um [das Land] urbar zu machen. Hohe und vermiigende Herren, dies ist die 
traurige und wahre Geschichte dieserarmen Wa/denser, die wiihrend zweiervoller 
Jahre die We/t durchwandert haben, ohne einen Ort zuJinden, an dem sie sich nie
derlassen konnten. Sie haben nicht nur alles au/gezehrt, was sie besa,Pen, sondern 
wiiren vor Hunger und E/end gestorben, wenn nicht die meisten / ranziisischen 
Gemeinden Deutsch/ands Jilr sie geb/utet hiitten, um sie bestmiiglichst zu unter
stiitzen. 

Ich ha be so vie/e Dinge von Seiner Hoheit, dem Herren Landgra/en zu erbitten, 
damit ihre Ans;ed/ung dauerha/t se; und sie und die ihren au/ immer ihr Auskom
men haben; aus Furcht, sie der [bessischen] Rentkammer (Chambre des rentes) 

•• 
au/s Au,Perste unwillkommen zu machen, der gegeniiber sie Riicksicht nehmen 
miissen. Desha/b habe ich nicht gewagt, Seine Hoheit um ihre vollen Unterha/tsko
sten zu bitten. 

Der Unterzeichner ist Schweizer und a/s Untertan der Excellenzen von Bern 
geboren. Ich nehme mir die Freiheit, mich Ihn en, hohe und vermiigende Herren, zu 
Fii,Pen zu weifen, um /iir sie bei Ihnen vorstellig zu werden. Ich bUfe Sie bei dem 
Innersten der Barmherzigkeit Gottes, sie mU MU/eid zu betrachten und in Ihrem 
Staat gniidigst eine k/eine KollekteJilr diese armen Ung/iicklichen verfiigen zu wo/
fen, die der Herr Jesus Ihn en schickt, um aus Ihren Hiinden durch die Ihrigen ein 
k /eines Zeichen der Liebe zu emp/angen, das Ihre Untertanen ;hrem Retter entge
genbringen. 

Da diese Ung/iicklichen mir anvertraUl sind, flehe ich Sie, hohe und vermii
gende Herren. mit meiner sehr demiitigen Bitte zu Gunsten dieser Armen an. Ich 
ho//e Gnade bei Euren Exzellenzen zu er/angen und werde mit diesen armen Wa/
densem nicht aujhoren, fur die Gesundheit, das Wohlergehen und das Gluck 
Eurer Excellenzen zu beten. 

Der sehr demiitige, sehr gehorsame, 
sehr treue und ergebene Diener 
Teissier. Franziisischer P/arrer von 
Carls-Ha/en in Hessen 
Wa/densischer P/arrer von 
Gewissens-Ruh und Gottes-Treu. 
Zu Carls-Ha/en in Hessen am 17. August 172290. 
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Schon am 31. August 1722 bewilligte der Rat in ZUrich eine Liebessteuer 
zugunsten der der Piedmontesischen Families zu CarlshaJ/en in Hohe von 300 
Talern ". 

Die mUhevolle Kleinarbeit, mit der Teissier die Waldenser in Gewissenruh 
und Gottstreu unterstlitzte, liiBt sich nicht ermessen und ist nicht dokumen
tier!. Wir kennen aber das Urteil des franzosischen Inspektors und Kasseler 
Pfarrers Philippe de Rochemont, der bei seiner Inspektionsreise 1737/38 auch 
nach Gewissenruh kam und schrieb: Die Kolonisten sind sehrarm. Sie unterha/
ten sich nur mU Hil/e unserer [anderen] Kirchengemeinden. Kommissar iSl Renl
meister Loffler in .. Sababourg". Besondere Verdienste hat sich der Pfarrer Teissier 
erworben 92~ 

Zweifellos war Teissier flir die Waldenser an der Weser mehr als nur Predi
ger und Seelsorger. Er beschaffte Geld, schlichtete Streit und vertrat die 
Gemeinden in alien wichtigen Angelegenheiten nach auBen. 

Im eigentlichen kirchlichen Bereich hatte Teissier seit dem Jahr 1722 neben 
seiner Gemeinde in Karishafen bis zu seinem Tod 1740 die Waldenser in 
Gewissenruh und Gottstreu mitzuversorgen. Neben Predigt, Abendmahl und 
Seelsorge oblag ihm die gesamte pastorale Versorgung der beiden Weserge
meinden. Die Eintragungen im Kirchenbuch geben Kenntnis liber die Getauf
ten, zum Abendmahl Zugelassenen, Getrauten und kirchlich Bestatteten 9'. In 
der Zeit seines Wirkens hatte der Seelsorger 40 Taufen, 16 Trauungen und 31 
Beerdigungen in Gewissenruh und Gottstreu zu halten ". 

Mit einiger Wahrscheinlichkeit kann man vermuten, daB sich Jean Baptiste 
Teissier bei seinen vielen Verptlichlungen in drei weit auseinander liegenden 
Gemeinden gesundheitlich frlihzeitig abnutzte. Zu seiner Entlastung wurde 
ihm am 12. November 1729 se in Sohn als Adjunkt beige\leben mit der Aus
sicht, dem Vater im Karlshafener Pfarramt nachzufolgen 9 . Es kam dann ab er 
doch anders. 

Am 20. November 1740 starb derverdiente Seelsorger Jean Baptiste Teissier 
nach 28jiihriger pfarramtlicher Tiitigkeit an der Weser im Alter von nur 50 Jah
ren, neun Jahre VOT seinem Vater Issac Teissier in der Schweiz. Seine zweite 
Ehefrau Marie Madeleine geb. Telmat war ihm am IS. Miirz 1739 aufdem Weg 
in die Ewigkeit vorangegangen ". 

Der Todeseintrag im Karlshafener Kirchenbuch hat folgenden Wortlaut (in 
deutscher Obersetzung): 

1740 November 23. He" Jean Baptiste r eissier 
Am 23. November 1740 ist aujdem Friedhojvon Karlshajen bei dem Invaliden

haus Herr Jean Baptiste Teissier begraben warden. Er warzu Lebzeiten Pfarrerder 
/ra nzosischen KiTchen von Ca r/shaven, GOlles=treu und Gewissens=ruhe. Er war 
ungejiihr 50 Jahre alt. Er war gestorben am vorangehenden Sonntag, den 20. des 
gleichen Monors, nach /1 Uhram Morgen und erwurde begraben am Mittwoch wie 
oben nach J Uhr nachmittags. Im Leichenzug hat in der Funktion als P/arrer Herr 
Pfarrer Harthmann, Prediger der deutsch-re/ormierten Kirche dieses Ortes mitge
wirkl. 

David Rouviere, ancien 
Claude Bel/on, ancien 
[Jefroi] Ambroise, ancien 
Pierre Fail/ard, ancien97. 
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Eintragung Im Ki rchenbuch der fra ozosisch· reformierten Gemeinde Karlshafen 1699-1825 (hier 
S. 52, "Beerd igungen") 
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Das Leben des zweiten franzosischen Pfarrers in der Hugenottenstadt 
Karlshafen war friihzeitig zu Ende gegangen. Fiir die okumenische Gesinnung 
in der Stadt Karlshafen zeugt die Bereitschaft des deutsch-refomierten Pfar
rers, die Trauerfeier seines Kollegen zu leiten. 

Urn die Nachfolge Teissiers bewarben sich Daniel Archinard aus Leckring
hausen und der Schwiegersohn Teissiers, Jean Lapra in Hofgeismar. Die 
Karlsbafener Gemeinde pladierte fUr Archinard, die Waldensergemeinden 
Gewissenruh und Gottstreu fUr Lapra. Der franzosische Inspektor Philippe de 
Rochemont wiirdigte in einer salomonisch ausgewogenen Eingabe an die 
landgraflicbe Behorde die Vorziige und Fehler beider Kandidaten und kam zu 
dem Ergebnis: In einem Wort.' Archinard predigt besser. Lapra ist iirmer98, 

Emannt wurde Lapra. Die familiare Kontinuitat im Pfarrhaus Karlshafen blieb 
erhalten 99. 

* * * 
Mit dem Tode von Jean Baptiste Teissier endete ein aufregendes und bewe

gendes Kapitel europaischer Kirchengeschichte im familiaren Rahmen. Der 
GroBvater Fran~ois Teissier war als reformierter Laienchrist durch die Verfol
gungen und Repressalien der Hascher Ludwigs XIV. unfreiwillig, aber doch 
furchtlos zum Martyrer geworden, die folgende Generation Teissier war aus 
Frankreich geflohen und hatte die Heimat verlassen, blieb aber in ihrem vor
nehmsten Reprasentanten Isaac Teissier, der als Pfarrer in der frankophilen 
Schweiz wirkte, innerlich mit der Heimat verbunden. Die dritte Generation 
schlieBlich brach mit Jean Baptiste Teissier alle Briicken nach Frankreich oder 
dem Nachbarland Scbweiz ab. Dieser lieB sich mit Tatkraft und Konnen auf 
eine neue und fremde Umgebung ein, die er in dem Geist der reformierten 
Tradition gestaltete. Seine besondere Leistung war es, daB er, der Refugie, den 
waldensischen Fliichtlingen in seinem EinfluBbereich eine neue Heimat eroff
nete. 

STAMMTAFEL TEISSIER 

I G re g o ire Teissier verheiratet mil Fermine Tempiere in Durfo rt 
+ ca. 1600 ( 1) 

11 Jac qu es Tei ss ie r heiratet JeaRne Dufour am 15. August 1600 (1 , LE 641121 ) 
+ 9. JURi 1630 

III Is aa e Tei s sier heiratet Catherine Mathieu 163 1 (I , C ontrac t du M a ri ag e 2. 2. 163 1) 
+ 6. Oktober 1639 ( 1, LE 64-102) 

IV Franrroi s Tei ss ier , geh . ca. 1631 in Durfo rt? viguier de Durfort. Heiratet 1657 Marie de 
Girard (I, Contract du Mariage 5. Mai 1657 ( I, LE 64/69 ) 
+ als Miirtyrer dUTCh den StTang am 26. Februar 1686 in Lasalle i. d. Cevennen . 

Kinder der beiden: 

IV, I Is aa c getauft 6. Mai 1658. Pale: Isaac Teissier, der GroBvaler (2, S. 65. S. unter V) 

IV, 2 C alher i n e geb. ca. 1664 in Durfo rt. Patin: Catherine Teissier, Schwesler des Valers ? (7, 
Mrt. IV, 283). Geslorben 6. Februar 1737 mit 73 lahren in Berlin· Priedrichstadt (7, Mrt. IV, 283). 

IV, 3 F ra n ~o i se . Die Schwester des Martyrers, Franyoise Te issier,verheiratete Durfo ur, war vie!· 
leichl die Patin. Diese stirbt 1712 betagt in Begnins (2, S. 98). Sonst ist iiber Fran~oise, di e jungere 
Tochter des Miirtyrers, nichts bekannt (1 , LE 64/ 89 ). 
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IV, 4 Fra n~o i s verheiratet mil Jeanne Bezel als Kaufmann in Nyon, Kanlon Waadl (2, S. 98). Mit 
Frau und 2 Kindern erwirbt er, RHu gi e pou r ca u se de re I i8io n . am 14.2 . 1702 in Nyon das 
Blirgerrecht durch die Zahlung von 100 Florin . (Miueilung der Archives Communales von Nyon 
vom 29. luni 1994). 

IV, 5 Jacob geb. ca. 1670 in Durfort. Heiratet in Nyon ? l eaRnt Fran~oise Barnel aus Nyon (7). 
FlUchtet nach Berlin und wirkl dort als Strumpfmacher und Sprachmeisler (7). 
Schreibt 1702 ein Buch liber den Tod seines VateTS Fran~ois Teissier. 
t 27 . Oktober 1727 in der Berliner Friedrichstadl (7, Mrt 111, 174). 

V, I Isaac Teissier (- IV, I) 
Get. 6. Mai 1658 in Durfort (2, S. 65). Studium der Theologie in Puylaurens von 1675-168 1 (2, 
S. 67 fT.) Ordination vor der Provinzialsynode in Le Vigan am 26. August 1681 (2, S. 78). 
Von 1681-1684 ref. Pfarrer von Sainl-Ro man-de-Codieres und Annexe (2, S. 80). lm Augusl1681 in 
Abwesenheit zum Tode veru rteilt (2, S. 83). September 1684 Flucht in die Schweiz (2, S. 88). HiIfs
pfarrer und Pfarrer von St. Ce rgue-Arzier-Le Muids im Waadtl ii nder Jura von 1684-1 710 (3). 1710 
bis zu seinem Tod 1749 Pfarrer von Begni ns/Vaud (6). 
Heiralet Elizabeth Portal aus SI . Hippolyte-du-Fo rt am 30. luli 1688 in Begnins (3, Eb 12/2, S. 99). 
Sie stirbt am 29. April 1742 in Begnins (3, Eb 1212, S.73). 

Gemeinsame Kinder: 

V, 1,1 Jean Baptiste, geb. ca. 1690 in Arzier/Vaud, Pfarrer in Karlshafen . Gestorben dort am 
20. November 1740 (s. unter VI). 

V, 1,2 S u la n n e, geb. ca. 1694 in Arzier/Vaud (1). Sie heiratet Jacob Nicati, rer. Pfarrer von Bur
tigny/Vaud am 20. Oktober 1734 in Begnins (3, Eb 1213, S. 35). Sie stirbt als Witwe am 14. Februar 
1776 in L' JsJe mit 80 Jahren (3, Eb 69/6, S. 92) . 

V, 1,3 Ca the ri n e, geb. ca. 1698 in Arzier/Vaud (1). Gestorben am 7. Janua r 1759 in VuUierens bel 
ihrem Schwager 1. Nicati mit 61 Jahren (3, Eb 140/3, S. 44). 

V, 1,4 J acques Fran~ois , geb. ca. 1698 in Arzier/Vaud . Gestorben am 23 . November 1772 10 

Vullierens im 74. Jahr (3, Eb 140/3, S. 44). 

V. 2 Jac o b Teissier (- IV,S) geb. in Durfort/Languedoc ca . 1664. Flucht in die Schweiz. 
Er hei ratet in Nyon 1 ca . 1696 Jeanne Fran~oise Burnet. Ankunft in Berlin ca. 1698. In der Branden
burger Kolonieliste vom 31. Dezember 1698 ist erflirdie Be rlin er Neustadt ( .... Dorotheenstadt) mit 
Frau und drei Kindern nachgewiesen (S . 161). In Berlin arbeitel er als Slrumpfwirker, Kaufmann 
und Sprachlehre r (7). 
Er Slirb l am 27. Oktober 1727 in der Berliner Friedrichsladl (7. Mrt. 111,174). 

Gemeinsame Klnder: 

V, 2,1 J e ann e Elisa be th , geb. in Nyon (7, Mrt. 1, 218). Heiratel am 12. Mai 1713 Jean Groze, 
Gesandter der Niederlande am Hofe des Zaren (7, Mar 11 , 88). 

V. 2,2 Louise Sophie. geb. 21. Seplember 1698 in Berlin-Dorotheenstadt (7). 

V, 2,3 Suzanne, geb 14. Oktober 1700, gest. 23 . Februar 1702 in Berlin (7, Mrt I, 246). 

V, 2,4 Anne. geb. 29. November 1702, gest. 11. September 1704 in Berlin (7, Mrt I, 329). 

V. 2,5 Samuel , geb. 10. November 1704, gest. IS. Mai 1712 in Berlin (7. Mrt 11,250). 

V, 2,6 Anne Marie, geb 22. April 1706, gest. 27. Januar 1707 in Berlin (7, Mrt 11 , 59). 

V, 2,7 Catherine Sophie. geb . 19. Februar 1709, heiratet 10. September 1729 Bernhard Sage 
(Le Sage) in Berlin (7, Mar 11 , 261) +1. 

VI J ea n Bap t isle Te i ss ie r (= V, I, I). Geboren ca. 1690 in Arzier/Vaud. Sludium der Theologie 
in Ge nfvon 1708- 1711. Ref. Pfarrer in Karlshafen von 1712-1740(Stelling-Michaud, Bd. VI, S. 11 ). 
Heirat I mil Anne Madeleine Barjon 9. November 1714 (deutschref. Kirchenbuch Karlshafen, 
S. 192). Getauft I. November 1691 in Aarau/Schweiz (Ebrard , GDHV XVI, 2, S. 3) . 
Gest. IS. April 1723 in Karlshafen (4, S. 29). 
Heiral 2 mit Made Madeleine Telmat 6. Dezember 1725 in SchOneberg (frz.-ref. Kirchenbu ch 
Carlsdorf-Schtineberg 1704-1777, S. 172). 
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Oeb. 14. Juli 1707 in Schtineberg (wie vor, S. 8) . 
Oes!. 15. Man 1739 in Karlshafen (4, S. 30). 
J. B. Teissier stirbt am 20. November 1740 mit ca. 50 Jahren in Karlshafen (4 , S. 30). 

Gemeinsame Kinder : 

VI , I Be r n hard i n eE Ii sabe t h , geb. 19. September 1714 (5, S. 85). Pate: Jacques Portal. Gest. 
24 . Juni 1767. In der Weser ertrunken (4, S. 31 ). 

VI , 2 J e ann e Ma rguerite Fran~oise, geb. 4. Nove mbe r 1716 (5, S. 89) . Pale : Fran~ois Barjon 
(B ruder der Muttet). Heiratet 27. Mai 1737 Pfarrer Jean Lapra, de r Nachfo lger seines Schwieger
valers J. B. Teissier in Karlshafen wird (5). Gesto rben 24 . Ju ni 1767. 

VI , 3 C h arles , geb. 20. Miirz 1718 (5 , S.92). Pate: LandgrafCarl vo n Hessen . 

VI, 4 So phi e C h a r iot l e , geb. 16. Novembe r 1719 (5, S. 95). Patin : Sop hie Charlotte von Meck
le nburg. Gest. I. Miirz 1799 mil 79 Jahren (4, S. 34). 

VI , S H e r ma nn Auguste , geb . 20. Oktober 1721 (5. S. 98). Pate : Hei nrich Herm ann Onh, 
Ev.-Iutherischer Pfarre r vo n Karlshafen. Gese 18. Jun i 1722 (5). 

VI, 6 J e an , geb. 28 . Mii rz 1723 (5, S. 102). Paten: Jean Barjo n u. Susanne Teissier. 
Gest. 28. Miirz 1723 (5). 

VI, 7 J ean Pi er r e , geb . 24. August 1728 (5 , S. 114). Paten : Pierre Telmat, sein GroBvater, und 
Anne Marie La ntelme, geb. Brunei (5, S. 114). 

VI, 8 J ea n A u g u s te , geb. I. April (5, S. 129). Paten : Jean Telmat, Kaufmann in Kassel, und Marie 
Vidal. 

VI, 9 P ie r re I s a a c , geb. 8. Mai 1734 (5, S. 138). Palen : Jean Pierre Telmat, Bruder der Mutter, und 
dessen Ehefrau Susann e geb. Chaillol (5, S. 138). Gest. 21. November 1738 (5). 

QueUen : 

I Mitteilungen von Herrn Andre Boudon, Nimes, und de n Arch ives des Ga rd, Nimes. 
2 Faure, J.-J .: Fran~ois Teissier, Premier Martyr des Assemblees du Desert el ses Fils. Lausa nne 

1877. 
3 Archives CantonaJes Vaudoises, Chavannes/Schwe iz. 
4 de Lorme, Eduard: Ausziige aus den Kirchenbii chern der franztis isch-reformierten Ge me inde 

von Carlshafen a. d. Weser (1699-1825). Magdebu rg 1909. 
= Geschichtsbl ii tter des deutschen Huge no llen-Vereins XIII , 9. 

5 Franztisisch-reformiertes Kirchenbuch 1699-1 825 im Ev. Pfarramt Bad Karlshafe n. 
6 Mitteilu ngen von Edouard Go ulon-S igwalt. 
7 Mitteilu ngen von Herrn Vio let aus den Kirchenbii chern de r Franzosischen Kirche Berl in . 

Abklinungen: 

ACV Archives Ca nto nales Vaudoises 
BUP Bibliothequ e Universitaire et PupJique 
BSHPF Bulletin de la Societe de L'Hi sto ire du Protestant is me Fran~a is 
OH Der Deutsche Hugeno ll 
DHV Deutscher Hugenotten-Vere in e. V. 
Fe Die Franztisische Ko lonie 
G DHV Geschichtsbl ii tter des Deutschen Huge no lle n-Vere ins 
LB Landesb ib lio lh ek 
SIA Staatsarchiv 
ZHG Zeitsc hrift des Verei ns fli r hessische Geschichte und Landeskunde 

Anmerkungen : 

1 Sie befinden sich in der Regel in den Departementsarchive n, aber auch im Parise r Natio nal
archiv und im umfangreiche n Besland der Pariser Societe de I 'H is loire du Pro testantisme Fran
~ais, 54, rue des Saints-Petes, PLZ: F-75007. 

2 An d iese r Slelle mtichte ich mich flir hilfre iche Hinweise und In formatio nen be i Edouard Go u
Ion Sigwalt, Paris, und Paul Lienhardt, Melun, bedanken . Beide habe n mir au ch einschl iigige 
franzosische Literatu r zugiingli ch gemach!. 
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3 Ich danke Herrn Direktor Ve nturini des Departementsarchivs Gard in Nimes flir seine Aus
klinfte. Ich danke Herrn Andre BoudoD fUr genealogische Hinweise zu Franyois Teissier uDd 
seinen Vorfahren . 

4 Vg!. E. u. E. Haag: La France Proteslante, Bd. IX, S. 348-350. 
5 Ebd. S. 35 1. Zu Etienne Teissier vgl. auc h BSHPF 72, 1923, S. 13. 
6 Kurzer Lebenslaufbei E. u. E. Haag, La France Protestante, Bd.IX, S. 351 f. Nach der Defi nition 

des Sohoes Jacoh nennt man lIiguierin vielen Orten des Languedoc uDd der Provence den Chef 
der einfachen JUSliz. Vg!. Histoire du Martyre du Sieu T F. Teissie r, Berli n 1702, S. 2. 

7 Siehe die Stammtafel am Eode des Artikels. 
8 Von ihm wird spiiter die Rede se in . 
9 I. e. Nicolas de Lamoignan de Basvill e (l648-1724). Bluche, Fran~ois : Dictio nnaire du Grand 

Siecle . Paris 1990, S. 169. Poujol, Robert : Basville, roi solitaire du Languedoc. Mo ntpellier 1992 . 
10 Faure. S. 13 
11 Heute Kanton Waadt. 
12 Faure, S. 14. Oer Marqui s de la Trousse is t der Familie Le Hardy aus der Brie zuzuordnen . 
13 Faure, S. 20. 
14 Aigusier stammte aus einer angesehenen Marseiller Familie. Zu Aigusier vg\. Chavannes, 

Jules: Un Pretre Converti par un Martyr. Le missionaire Phlippe Aiguisier. In : BSHP F Bd. X, 
1861, S. 396- 399. 

15 Druck des ersten Teiles dieses Do kuments in Archives du Christiani sme 1836. 
J 6 (Teissie r, Jacob) : His to ire du Martyre du Sieur F. Teissier, Viguier de Durfort, dans les Ceven

nes. Be rlin : Dussarrat 1702. 42 S. Zu nachst bringt Jacob Teiss ier den Bericht des katho lischen 
Pfarre rs Aiguisier. Ab S. 19 fo lgt seine eige ne Darstellung der Ere ignisse, die zum Tode se ines 
Vaters fUhrten . Die kleine Schrift gait als verschollen . Ein Exemplar befindet sich in der Univer
sitiitsbibliothek Halle. Nachdru ck in BSHPF Bd. V. , 1856, S. 214-225. Erschien dann als selb
standige nachged ruckte Publ ikation in der "Petite Bibliotheque du Prolestantisme Franca,is", 
Paris o. J ., 36 S. Der Berline r Pfa rrer Devaranne hat in der "Franzos ische n Colonie", 13. Jg. 
1899, S. 78-83, e ine Schilderu ng der Ereignisse auf G rund de r Quellen in einer deutsc hen 
Zusammenfassung abd rucken lassen. 

17 Jurieu, Pierre : Lettres Pasto rales addressees aux F ideles de France . 2. Aufi . Rotterdam 1686, 
J. Brie f vom J. September 1686, S. 6 u . 4. Brief vo m 15. Oklober 1686, S. 27-28 . 

18 Teissie r, Jacob : Hi sto ire . .. S. 19 fT. 
19 Dubo is-Melly, Charles: Me mo ires d'un Fugitif (1686) suivi de Jo urn al de Geneve pou r la pre

senle annee 1690. Genf u. Base! 1877, S. 56-59. 
20 Fau re. J.-J.: Fran~o is Teissie r Premier Martyr des Assemblees du Desert et ses Fils. Lausanne 

1877, 111 S. 
21 Fame, S. 23-25. Direk tor Alain Venturini des Archives du Gard in Nimes verdanke ich den 

Hinweis, daB sich das Originaiprotokoll des Bavill e'schen Verho rs unter der Signatur C 166 im 
Departementsarchiv He rauit in Mo ntpellier befindel. 

22 Dep. Archiv Herault C 166, BI . 331 f. VgI . Bost, Charles : Les Routes de L'Ex il. In BSHPF, Bd. 
47, 1898, S. 570 fT. Zu groBer Dankbarkeit fUr Obersetzungshilfe n bin ich Hildegard Cronjaeger, 
Kassel, Erika Schnaubelt, Hofgeismar, und Volker Pet ri, Kasse l, verpfii chtet. 

23 C 166, BI. 306 u . 308. Drei Abschworungsbescheinigungen liegen der ProzeBakte Nadal-Teis
si er bei , die vo n dem katholischen Vikar Gevaudan unterzeichnet sind . Teiss ier hat den Ober
ttin zur katholischen Kirche wi e ca. 200.000 Gesinnungsgenosse n in den Cevennen unter Ba
ville gezwungenerm aBen vollzoge n. Da er mit dem Boisseter Geistlichen befreundet war, ist 
der Vorgang wa hrscheinhch ni chl an di e ()fTentli chkeit gedru ngen. Vgl. Bost a.a. O. S. 57 1, 
Anm. I. 

24 C 166, 8 1. 373 u. 38 1. 
25 Peyrat, Andre : Histoire de Sai nt-Hippolyte- Du-Fort, Nimes 1990, S. 92 . Pierre Pouget stammte 

aus Valesti eres in den Ceven nen. Vgl. Haag, Bd. IX, S. 351. 
26 Einze lhei ten der Hinrichtu ng bei Faure, S. 42-48. 
27 Ob F. Teissierwirklich dererste protestantische Miirtyre r im Languedoc war, wie Jacob Teissier 

in seiner Biograp hie behauptet (S.4), ist zumindest zweifelhaft. Faure schrankt im Untertitel 
seines Buches liber F. Teiss ier die Behauplung "erster Martyrer" auf die Versammlungen in der 
Wliste cin : Premier Martyr des As se mbl ees du Desert. 

28 Bost. S. 57 1. AufS . 572 f ist der Verlauf des Fluchtweges nachzulesen, der von einem gewissen 
Saint-Feriol entwickelt wurde . Aus Tarnu ngsgrilnde n hat Saint-Ferio! nicht seinen richtigen 
Namen , sondern die Bezeichnung einer seiner Besitzungen angegeben. 

29 Zu Aiguisier vg!. auch BUP Genf, Mss. de Court Nr. 39. 
30 Siehe die beigefligte Stammtafe!. 
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31 Das Folgende nach Faure. 
32 Faure, S. 68-70. 
33 Faure, S. 69. 
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