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Wohl dem, der seiner Vater gern gedenkt!
Goctbi



Wenn ich es ubernommen håbe, eine Chronik der Familie Jebsen zu schrei- 

ben, so bin ich damit dem Wunsch verschiedener Mitglieder der jungen 

Generation nachgekommen. Ich håbe es gern getan, denn Familiensinn und 

Interesse fur die Vorfahren sind fur jeden Menschen starke Kraftquellen. 

Man sagt uns Jebsens gro flen F amilienstolz nach; ich hoffe, unter Beweis 

stellen zu konnen, dajl dieser Stolz berechtigt ist, umso mehr, als er niemals 

in Dunkel ausgeartet ist. Mein Vater, Michael Jebsen, sagte einmal zu 

seinen jungeren Sohnen: Ver gejlt nie, dajl l hr einer Familie angehort, die 

auf der See grofl geworden ist. —

Ja, die alte Scgelschiffahrt war eine harte, aber vorzugliche Schule. Mut, 

Willensstarke, Geistesgegenwart, Korperkrafte muflten schon vorhanden 

scin, aber der Dienst auf See hat diese Eigenschaften noch gesteigert. Durch 

6 Generationen haben unsere Vorfahren diese Eigenschaften bewiesen; der 

Drang in die Ferne verband sich bei ihnen mit besonders starker Heimat- 

hebe und unbedingter Treue zum Deutschtum. Wenn nun noch weiter Blick 

und scharfer Verstand hinzukamen, so ist das wohl mit der Fatsache zu 

verdanken, dafl fast alle Frauen der Jebsens eine gute Erbmasse in die 

Familie brachten; dies mufl uns mit Dank gegen das Schicksal erfullen.

»Was Du ererbt von Deinen Vatern hast, 
erwirb es, um es zu besitzen!«

( Goethe)
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Aus mundlicher Uberlieferung war schon lange bekannt, dafi unscre Familie 

aus Loit nach Apen rade gekommen ist, aber iiber die Personlichkeit des 

Vaters von unserem Ahnherrn Jacob Jebsen gingen die Ansichten stark 

auseinander. Einmal hieB es: der Hof Kopperholt in Barsmark gehorte 

ihm; die andcre Annahmc lautete: Jep Jepsen, Schuster in Loit-Kirkeby. 

Mittlerweile hat sich durch Auffindung verschiedener Dokumente die letz- 

tere Auffassung als die richtige herausgestellt. Zunachst ein Magistrats- 

Protokoll vom 13. Januar 1729:

»Es erscheinen: Jacob Jebsen, Peter Jebsen, Hans Matzen fur seine Frau 
Ellina fur sich und ihre Mutter Metje Jepsens sowie ihrer Schwester Catha
rina Hanses verheiratet mit Hans Paulsen und ihre Schwester Catharina 
eum curatore Peter Lorentzen und zeigen an, dafi ihr Bruder Coord Jepsen 
i. J. 1726 in Hollandisch Indien verstorben ist. Als Zeugen erklåren Hin- 
rich Jessen u. Christian Jessen, daB Courd Jepsen von Jep Jepsen, so un- 
langst hier verstorben, und von Metta Jepsen in dem Kirchspiele Loit 
gezeuget und geboren ist, und dafi die obigen seine einzigen Geschwister 
sind, auch keine mehreren Schwesters und Briiders auch keine vorabgestor- 
benen Briiders und Schwesters Kinder nachgelassen haben.«

Die 2. Schwester Catharina wurde Caren genannt, sie heiratete im Jahre 

1730 den Schiffer Jes Wollesen in Dyrhave; es gibt hieriiber eine Aufzeich- 

nung, daB sie die Tochter des verstorbenen Schusters Jep Jepsen in Loit sei; 

dafs Peter Jebsen der Bruder von Jacob Jebsen war, geht aus einem amt- 

lichen Protokoll hervor, auf das ich noch zuriickkommen werde. Da im 17. 

Jahrhundert die Namen noch starker sprangen als im 18., erschien es un- 
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moglich, die Jebsens im Mannesstamm noch weiter zurtick zu verfolgen, 

ziimal das Kirchenbuch von Loit im Jahre 1868 beim Brand des dortigen 

Pastorats bedauerlicherweise vernichtet worden ist. Nun hat der tuchtigstc 

Sippenforscher unserer Gegend, Herr Pastor emer. Juhler in Loit, im Kir

chenbuch von Osterliigum eine Eintragung gefunden: »Als Zeuge bei der 

Verlobung von Jorn Christensen aus Loit u. sel. Peter Juhls Tochter aus 

Gjenner: Mads Jepsen, Skomager i Loit, d. 10. November 1652. —« Es ist 

ganz sicher, dal? es sich hier um den Grofivater von Jep Jepsen handclt. 

Um mich zu vergewissern, håbe ich die Akten der Schuhmacherinnung sehr 

genau gelesen und folgende Bestimmung gefunden: »Ein Schuhknecht 

(Schustergeselle), so ein Amtsbruder (Meister) zu werden begehret, mul! 

freyen eines Meisters Witwe oder Tochter.« Es war also nahezu unmoglich, 

als Aufienseiter in die Innung zu gelangen, d. h. Meister durften nur deren 

Sdhne werden. Da nun der Vater von Jep Jepsen entschieden Jep gehei^cn 

hat, wird die Genealogie sicher lauten: Mads Jepsen — Jep Madsen — Jep 

Jepsen. Zu Zeugen bei Verlobungen wurden immer nur altere Manner ge

nommen. Wir durfen wohl annehmen, dal? Mads Jepsen etwa 1600 geboren 

ist. Das Geburtsjahr von Jacob Jebsen ist 1688, es ist also zeitlich angån- 

gig. Pastor Juhler und der Archivar Gribsvad in Apenrade halten diese 

Annahme flir sicher.

Wenn also unsere Vorfahren durch wenigstens 3 Generationen in Loit ge- 

lebt haben, so haben sie ja auch bestimmt Mådehen aus dortiger Gegend 

geheiratet, sodal? schliefilich ihre Nachkommen reingeziichtete Ostkiisten- 

Nordschleswiger waren. Nun, von diesen åltesten Vorfahren wissen wir 

nur Namen, Wohnort und Beruf; als Personlichkeiten blciben sie flir uns 

in Dunkel gehiillt. —

Erst von Jep Jepsen wul?te die mundliche Uberlieferung zu berichtcn, dal? 

er — nach seiner Ubersiedelung nach Apenrade — noch stark den Zug nach
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seincr Hcimat Loit empfand, haufig nach dort zur Kirchc ging und sich 

dann mit alten Bekannten fcstschnacktc, des ofteren wohl gar im Krug. 

Dauerte solche Sitzung allzu lange, so machte sich scinc Frau Mette auf und 

holte ihn nach Haus. Bei der schlechten Beschaffenheit und der Unsicherheit 

der Wege war eine FuBwandcrung nach Loit ein tuchtiges Unternehmen fur 

eine Frau, und wir konnen daraus schlieEen, dal? sic eine mutige, tuchtige 

Person war. Solltc die grofe Encrgic, die fraglos eine Jcbsen’schc Eigen- 

schaft ist, auf diese Vorfahrin zuruckgehen? Es ist anzunehmen, dal? sic 

diese Willenskraft und Tuchtigkeit ihren Sohnen vererbt hat. Wic ist cc 

sonst zu crklaren. dal? alle drei dem vaterlichen Handwcrk den Riickcn 

kehrten und sich der Schiifahrt zuwandten, was cinen Aufstieg bedeutete? 

Allcrdings wird auch die gunstige Konjunktur flir die Schiifahrt in jener 
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Zeit um die Wende des 17. zum 18. Jahrhundert bestimmend gewesen sein. 

Gerade im Gottorpischen Landesteil, der in den verschiedenen Erbfolge- 

kriegen neutral blieb, bluhte damals die Schiffahrt auf. Dazu mag noch ge- 

kommen sein, dafi Hans Jepsen, ein naher Verwandter und »Blutsfreund« 

von Jacob Jebsen und seinen Brudern, bereits Schiffer war, und zwar bei 

der »Westindiske Compagnie«, deren Schiffe von Kopenhagen nach St. 

Thomas, St. Croix etc. fuhren, eine tuchtige Leistung mit den damaligen 

kleinen Schiffen. Den Grad der Verwandtschaft kennen wir nicht; Bruder 

konnen sie nach dem Protokoll von 1729 nicht gewesen sein. Ich nehme an, 

dafi Hans Jebsen ein Bruder von Jep Jepsen war, also ein Onkel von Jacob 

Jebsen. Die Ahnlichkeit auf den Bildern ist uberraschend groli, und dali J. 

Jebsen Pate von Hans J.’s altestem Kind war, lalit mit Rucksicht auf die 

damalige Zeit recht nahe Verwandtschaft vermuten. — Jedenfalls liegt der 

Gedanke nahe, dali das Vorbild von Hans Jebsen die Berufswahl unseres 

Vorfahren und seiner Bruder stark beeinflulit hat.

Der Bruder »Courd« hat — nach einem anderen Protokoll zu urteilen — 

Knud geheilien und ist als Schiffer in Ostindien gestorben, der Bruder Peter 

war spater auch in Apenrade ansåssig, zunåchst als Schiffer, nachher als 

Kaufmann und Mitglied eines im Jahre 1736 auf Veranlassung der Regie

rung gegriindeten Commerz-Collegiums, er muli also cbenfalls ein angese- 

hener Mann gewesen sein. Kinder hat er nicht hinterlasscn. —

Zu erwåhnen ist noch, dali es in Loit schon scit der Einfiihrung der Refor

mation eine sogenannte »Pastorschule« gab, die den Pastoren unterstand 

und an der diese und die Klister den Unterricht erteilten; dali Jacob und Pe

ter Jebsen eine Schulbildung besalien — damals noch absolut keine Selbstver- 

ståndlichkeit —, verdanken sie sicher dieser »Pastorschule«.
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Apenrade zur Zeit, als Jacob Jebsen 
dort Burger wurde

Ein Stadtchen von reichlich 2000 Einwohnern, von dem es amtlich-in ei- 

nem ErlaB von 1715 hiefi:

»Apenrades Burger haben ihre Nahrung von der Schiffahrt!« — Dieser 
ErlaB stellte die Antwort dar auf eine Eingabe des Magistrats wegen Er- 
maEigung der Kriegsstcucr unter der Begriindung, dafi die Stener pro Pflug 
crhoben wurde, aber Apenrade besafie kein Pflugland. Also scheint Dane
mark die Neutralitat des Gottorpischen Anteils nicht mehr restlos beachtet 
zu haben. Nach einer Verordnung von 1713 mufite jeder Schiffer einen 
»heiligen Eydt« leisten, daE die Mitreeder des von ihm gefiihrten Schif- 
fes neutrale Burger seien und dafi es kein Kriegsgut ftihre. Dieser Begriff 
ist wohl zu allen Zeiten sehr verschieden aufgefafit worden, jedenfalls sind 
etwa ab 1715 viele Apenrader Schiffe von den Schweden aufgebracht und 
nach Karlskrona oder Gothenburg geschleppt worden, wo der Schiffer ge- 
fangen gesetzt wurde. So ist z. B. unser Vorfahr Jes Regenburg in der dor- 
tigen Gefangenschaft »elendiglich verstorben«. Ein anderer Vorfahr von 
uns, Friedrich Koliner (oder Kcllner), im Jahre 1713 nach seiner Taxation 
ein gut gesteliter Mann, ist — wie es in der Steuerliste von 1719 heifit —: 
vollstandig verarmt, weil dreimal »von die Schweden aufgebracht.«

Tatsåchlich ist — nach den Schatzungen von 1715 bis etwa 1720 — durch 

den nordischen Krieg eine schwere Schadigung der Schiffahrt und infolge- 

dessen grofie Armut unter den Burgern gewesen. Die gehobene Schicht hatte 

ihr Vcrmogen fast ausschliefilich in Schiffsparten angelegt und dadurch 

groBe Verlust erlitten; von den Handwerkern lesen wir spaltenlang in den 

Steuerlisten: »in sehr måfiigem Zustand«-------»hausarm«---------und er- 

schreckend oft: »bettelt«.

Nach Beendigung des nordischen Krieges hat dann die Schiffahrt sich wie-
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der erholt, wohl mit wcgen der Tatsache, dafi der Apenrader Schiffer fur 

besonders tiichtig galt, und håufig Flensburger und sogar Hamburger Kauf- 

leute Apenrader SchifFe befrachtet haben. — So etwa war die Lage, als 

Jacob Jebsen von Loit nach Apenrade zog. Er mag dazu mit aus dem Grun

de bewogen sein, dafi der Magistrat der Stadt den nicht in Apenrade an- 

sassigen Schiffern Schwierigkciten bei der Uberwinterung ihrer Schiffe im 

Apenrader Hafen machte. —
Jedenfalls bedeutet es fur unscre Familie cinen geschichtlichen Moment, als 

unser Vorfahr auf’s Rathaus ging und den Biirgereid — damals eine feier- 

liche Handlung — leistetc. Dieser erhaltene Biirgereid ist die erste amtliche 

Urkunde von unserer Familie:

»Wir, Burgermeister und Rath der Stadt Apenrade in dem souveranen 
Hcrtzogthum Schleswig urkunden hiermit, dafi in der gewohnlichen Gc- 
richtsvcrhandlung, Jacob Jebsen, Ihro Hochfiirstlichen Durchlaucht 
zu Schlcswig-Holstein-Gottorp angebohrener Unterthan, heute dato den 
hieselbst gewohnlichen Burger Eydt wortlich abgelcget und darauff dessen 
Nahmen in das hiesige Stadt-Cataster eingezeichnct und in numerium civi- 
sum nostrorum angenommen und also ist hiesiger contribuierender und last- 
tragender Burger worden. Was dann derselbe uns gebiihrend versichert hat 
und ihm glaubwiirdig attestieret ist, die Biirgerbricfe zu crhalten. Apenrade, 
d. 15. 5. 1719.«

Jacob Jebsen ist von besonderer Bedeutung fur unserc Familie, und zwar 

in drcifacher Bcziehung: 1. er war der erste Schiffer in der Familie Jebsen, 

die von ihm abwiirts bis zu unserer Generation nur aus Seefahrern bestand; 

2. er ist nach Apenrade gezogen und hat uns dadurch die Heimat gegeben; 

und 3. hat er das Haus in der Schiffbriickstrafie gebaut, das uns unloslich 

mit der Heimat verbunden hat. Darum lohnt es sich, ein Lebensbild dieses
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Jacob Jebsen. Schiller
( I6SS - I’>’)

Mannes so gut wie moglich zu gcbcn, wie es eben aus den Stadtischen Pro

tokollen und der leider nur schr diirftigen miindlichen Uberlicferung zu- 

sammcngestcllt werden kann. —

Jacob Jebsen ist am 16. Januar 1688 in Loit geboren, wahrscheinlich als 

altestes Kind von Jep und Mette Jepsen. (Jedenfalls kann man dies aus der 

Reihenfolge im Magistrats-Protokoll von 1729 schlielsen). Der Vorname 

Jacob, mcht Jep, braucht uns mcht an der Genealogie irre zu machen, denn 

Jep ist eine Verbalhormsierung des Namens Jacob, und wenn in den amt- 

lichen Protokollen der Name stets mit »p« — also »Jepsen« — geschricbcn 

wird, so liegt cin Versehen der Schreiber vor. Jacob Jebsen hat sich bc- 

stimmt mit »b« geschricbcn, dafur ist der beste Beweis die Inschrift auf 

seinem Grabstein, der noch crhaltcn ist.
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Als Jacob Jebsen 1719 nach Apenrade zog, war er also ein Mann von 31 

Jahren und bereits Schiffer. Aus mundlicher Oberliefcrung hiel? es, dal? er 

ein auBerordentlich starker Mann war, der nicht mit sich spaEen lici? und 

sich durchzusetzen wuEte; so soli er einmal scchs Soldaten, die in seincm 

Haus frech wurden, zur Tur hinausgeworfen haben. Vom Jahre 1720 gibt 

es ein Stadtisches Protokoll, das von einer Schlagerei zwischen ihm und ver- 

schiedenen Untcroffizicrcn im Hause des Kaufmanns und Gastwirts Paul 

Ernst berichtet, bei welcher J. Jebsen verschiedcne schwcre Kopfwunden 

erhielt. (Lctzterer hatte P. Ernst erklårt, er konne ihn nicht am nachstcn 

Tag auf die Reise mitnehmen, das scheint Ernst tibcl genommen und die 

Soldaten gegen ihn gehetzt zu haben.) Wahrschcinlich hat unser Vorfahr 

ja auch gehorig zuruckgeschlagen, sodal? Ernst ihn verklagt hatte. Das Gc- 
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richt stelltc sich nun rcstlos auf J. Jebsens Scitc, und Ernst wurde vcrurteilt, 

den Chirurgus sowie eine ansehnliche Geldbufie wegen Jebsens Verdicnst- 

Versåumnis zu bezahlen, die Gerichtskosten zu tragen und vor Gericht eine 

offentliche »Bufie« zu tun. Bei dieser Gelegenhcit wird erwåhnt »Hans 

Nissen genannt Hohlmann« aus Stollig, der eine halbc Tonnc Leinsaat von 

Jacob Jebsen kaufen wollte, sowie Johann Nettelbeck, der von letzterem 

als seinem Prinzipal spricht. — Jacob Jebsen ist also ganz cinwandfrei aus 

dieser Klagesache hervorgegangen (wahrscheinlich handelten seine Angrei- 

fer im Rausch); und ich håbe in den Magistrats-Protokollen nie etwas Ne

gatives iiber ihn gefunden. Man soli dies nicht unterschatzen, denn wie oft 

ist Klage gcfiihrt worden wegen riickståndiger Steucrn, Nichtzahlung einer 

Schuld, Beschimpfung, ubier Nachrede etc., auch gegen recht angeschcnc 

Burger! —

Jacob Jebsens Heirat im Jahre 1723 mit Clara Rolf sen ist cbcnfalls cin Bc- 

weis fiir die geachtete Stellung, die er in Apenrade genoB. Denn die Familie 

Rolfscn, iiber die ich noch nåher berichtcn werde, war eine der åltesten und 

angesehensten Familien der Stadt. Allerdings traf fiir diese Familie zu, was 

ich vorher erwåhnte: auch Michael Rolfscn war von den Schweden aufge

bracht worden und hatte dadurch Schaden erlitten, und da er 1720 an der 

hollåndischen Kiiste mit seinem Schiff strandete und im Hospital in Am

sterdam gestorben ist, lebte seine Witwe »in schlechtem Zustandc«, wie es 

in der Steuerschatzung von 1720 heiKt. —

Ich komme nochmals zuriick auf den im Jahre 1718 verstorbenen Hans 

Jepsen. Seine Witwe heiratete im Jahre 1720 den Biirger Hinrich Jessen. 

Eine Denunziation, deren Berechtigung nicht abzulehnen ist, da sie vom 

Rathsverwandten Owe Friedrich Rolfscn (Bruder von Michael Rolfscn) 

dem Biirgermeister und Rath vorgelegt worden ist, besagt:
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»Weil keine Spezifikation der Guter des sel. Hans Jebsen Burgermeistcr und 
Rath vorgelegt worden und die angemafite Vormunder noch nicht gericht- 
lich konstatiert worden, bin ich der Meinung, dafi aus der Verlastenschaft 
des sel. Hans Jebsen seinem einzigen Kinde ein weit anschnlichcres zukom- 
men kann, als selbigem Kinde ausgesetzt worden.«

Daraufhin wurde Jacob Jebsen (als Pate) zum Vormund ernannt, hierbei 

ist er als »Blutsfreund und nåchster Verwandter« des Hans Jebsen bczeich- 

nct. — Ubrigcns håbe ich Jacob Jebsen håufig als Paten im Kirchenbuch 

gefunden, was ebenfalls Ansehen und Beliebtheit beweist, war doch in da- 

maligcr Zcit die Patenschaft eine grofie Ehrung. Im Jahre 1724 mufi Jacob 

Jebsen, »unter Eydt« ein Gutachten abgeben iiber Christoph Kellners Schiff 

»Immanuel«. (Auch dieser ist unser Vorfahr). Ungefåhr glcichzeitig werden 

als Sachvcrståndige scchs ehrlichc, angesessene Burger genannt, darunter 

Jacob Jebsen. — Seinen Namen fand ich ab 1732 sehr oft in den Magi

strats-Protokollen. Ob er in diesen Jahren schon die Schiifahrt aufgegeben 

hat und in Apenrade geblieben ist? Freilich haben ja In damaliger Zeit die 

Schiffe, die in Apenrade beheimatet waren, dort iiberwintert; unter dem 

17. Marz 1733 fand ich die Notiz: »nunmehro nahet die Zeit heran, dafi 

die Schiffer zur See und von Hause gehen.« Also sind die Schiffer wohl 

hochstens ein halbes Jahr von zu Haus fort gewesen, den schweren Herbst- 

stiirmen in der Nordsee und dem Skagerrak waren die kleinen Schiffe kaum 

gewachsen.

Zu wiederholten Malen wird Jacob Jebsen als »Curatore« genannt. So 1733 

von der Witwe Clara Maria Jiirgens, »sie vcrlangt, dafi ihr Jacob Jebsen 

zum Curatore constituieret werden moge, welcher stipulatu manu angelo- 

bet hat, der Witwe nach bestem Wissen und Gewissen beråtlich zu seyn!« 

— In einer humoristisch anmutenden Klagesache muB er, als Curatore sei- 

ner Schwagerin, der Witwe Catharina Thordsen, zur Seite stehen (im Jahre 

,1733). Die von Saldern’schen Erben, unter ihnen der Forstmeister von 



Giinderoth, hatten die Witwe zur Zahlung von restierenden Zoll- und 

Lizenzgeldern ihres Mannes aus dem Jahr 1712 aufgefordert! Diese Klage 

wurde hingezogen bis 1735, allerdings heiRt die Begriindung: »wegen des 

Jacob Jebsens schwercr Krankheit war es nicht eher moglich, zu cxccizic- 

ren!« — Es folgen furchtbar langatmige Protokolle, die mit unendlich vic- 

len lateinischen Ausdriicken gespickt sind. Schliefilich werden die Bcklag- 

ten zur Zahlung verurteilt, Jacob Jebsen gibt sich damit aber nicht zufric- 

den, er bringt die Klage an das »hochstprcisliche Obergcricht zu Gottorp 

und erlegct das gewohnliche Schatzmahl mit einem Subschilling!« Dicsc 

Akten stehen mir nicht zur Verfiigung, sodafi ich den Ausgang nicht kenne. 

Das Interessante dabei ist, dafi Jacob Jebsen sich scheinbar nicht leicht zu- 

frieden gab, sondern eine ihm anvertraute Sache durchkåmpftc. —

Frau Anna Otzen, die Frau des »bettlagerigen« Hans Otzen, erbittet sich 

ihn als Curatore, ebenso Clara Maria Daniels Witwe, fiir die er dem Magi

strat »eine so rubricierte rechtliche Contradiction nebst Bitte wider Jurgen 

Fabricius« iiberreichte. (Letztercr war der Bcsitzer der Lowcn-Apothekc). 

17. 12. 1732: »Jacob Jebsen, Burger und Schiffer allhier, iibergibt eine so 

rubricierte, gemafiigte, gehorsame Anzeige und Bitte wider den Reuter 

(Soldat) Hans Hansen«, der sich sehr unverschamt benommen hatte und 

nach seiner Angabe dazu von seinem Rittmeister von Thomstorff ermach- 

tigt sein soilte. — Diese Einquartierungen waren fiir die Biirgcr eine kaum 

ertragliche Last und fiihrten zu ståndigen Klagen.

Leider ist es mir nicht gelungen, Art und Namen von Jacob Jebsens Schiff 

zu finden. Die erste Schiffahrtsliste ist von 1713, die nachste erst von 1745, 

es gibt also keine aus der Zeit, in der Jacob Jebsen zu den Apenradern 

Schiffern gehorte, und in den Magistrats-Protokollen håbe ich auch nichts 

hieriiber gefunden. Aber in einer Klagesache des Schiffers Jacob Dethleff- 

sen aus Loit vom Jahre 1738 heifit es:
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»Wahr ist, dafi letztcrer und dessen Vorgånger Jacob Jebsen in einigen Jah
ren das von Engelland gebrachte Salz in Arrekjoping gelastet haben.«

Wahr ist ferner, dals das Salz in Schalupen den Humberriver herunterge- 

bracht worden und dann in Liverpool in die Schiffe geladen sei. — Salz ist 

damals ein sehr wichtiger Importartikel gewesen. Auch aus einem Rechts- 

protokoll vom 15. Januar 1733 geht hervor, dafi Jacob Jebsen vielfach auf 

Liverpool gefahren ist. Es heifit darin:

»Jacob Jebsen produziert eine rubricierte rcchtliche Impetition wider As
mus Iversen, seinen Rheder die Briefe so er aus Liverpool zu Hause ge- 
schricben, zu cedicren.«

Es handelt sich wohl um Briefe an seinen Reeder, in denen Privatnachrich- 

ten flir seine Frau enthalten sind. Da seine Bitte abgeschlagen wird, appel- 
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liert Jacob Jebsen wieder an das hochstpreisliche Obergericht zu Gottorp 

»stande pete und erleget das gewohnliche Schatzmahl mit einem Subschil- 

ling.«

Fragen wir schlieRlich, wie Jacob Jebsens Vermogensverhaltnissc lagen, so 

konnen wir sicher antworten: er war wohlhabend. Das schone Seidenkleid, 

das seine Frau auf dem Olbild tragt, mag ja vom Maler etwas iibertrieben 

und die Perlenkette unecht sein. Aber der Hausbau vom Jahre 1732 war 

fur die damalige Zeit sehr gut, da er ganz aus Brandmauer ausgefiihrt ist. 

(Die damaligen Hauser waren fast immer Fachwerkbauten.) In der ersten 

Brandtaxation vom Jahre 1744 heifit es:

»Ein Querhaufi von Brandtmauer mit Etag,
9 Fach å Fach 300,— M. Liibsch........................ 2700,— M.
Vier Fach Quist hinten am Haus ........................ 240,— »
7 » Stall å 80 M. L........................................ 560,— »

3500,— M. L.

Es scheint, dal? der sogenannte »Quist« alter war als das Haus, und daE die

ses an denselben angebaut worden ist. Die nachste Brandtaxation von 1775 

lautet:

»1 Qucrhau« (wie 1744) ......................................... 2500 M. L.
5 Fach Brandmauer hinten angebaut........................ 500 » »
(Dicser Anbau mu8 also erneuert sein.)

2 Wohnungen an der Osterende des Hauses........... 360 » »
Stall (wie 1744) .......................................................... 560 » »
6 Fach Packraum, der Unterteil Brandmauer 
tibriges Tafclwerk ..................................................... 600 » »
hinten im Hofe 4 Wohnungen von Tafelwerk .... 1200 » »

5720 M. L.

Urspriinglich hatte das Haus nur das Erdgeschofi und cinen zweifenstrigen 

Gicbcl iiber der Haustiir, das Stockwerk hat erst im Jahre 1870 Michael 

Jebsen aufsetzen lassen. Dagegen ist die Seite zum Hofplatz heute noch ge- 
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nau so, wie zur Zeit des Baues. Tatsachlich håbe ich in der Brandtaxation 

von 1744 kein gleich hoch bewertetes Haus gefunden, es muR also flir die 

damalige Zeit ein sehr gutes Haus gewesen sein. —

Jacob Jebsen war — wie die damaligen Schiffer grofienteils — auch neben- 

her Kaufmann, wie aus verschiedenen Magistratsakten hervorgeht. Als er 

am 21. Marz 1737 im Alter von 49 Jahren starb, hinterliefi er ein flir dama

lige Zeit ansehnliches Vermogen. Ein Magistrats-Protokoll vom 7. Februar 

1739 lautet:

»Jacob Jebsens Witwe Clara Jebsen und ihr itziger Brautigam Christian 
Jensen. Peter Jebsen als Vormund des von seinem seligen Bruder nachgelas- 
senen Sohnes Michael Jebsen lafit protokollieren den zwischen ihm autorius 
nomines und Frau Clara Jebsen eum curatore errichteten Erbteilungs-Kon- 
trakt de dato 6. 2. 1739, Inhalts dessen der Knabe an vaterlichem Erbteile 
haben soli: 3900 M. Liibsch, und seines seligen Vaters Kiste und Bette.« 
(Michael Jebsen beglaubigt im Jahre 1753, sein Erbteil erhalten zu haben).

Da zweifellos seine Witwe mindestens den gleichen Betrag erhalten hat, 

hinterlieB Jacob Jebsen also fur damalige Zeit viel Geld. Von seinem Vater 

hat er wahrscheinlich nichts geerbt, seine Frau ihm ganz bestimmt keine 

Mitgift zugebracht, im Gegenteil scheint es, dafi er noch alte Schulden seines 

Schwicgcrvatcrs bcglichen hat, wie ich an anderer Stelle beweisen werde. 

Jacob Jebsen ist also ein »self-made-man« gewesen, auf den wir mit Stolz 

und Dankbarkeit zuriickblicken diirfen.
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Familie Rolfsen

Die Familie Rolfsen ist wohl das alteste Geschlecht in Apenrade, war es 

doch hier schon im 16. Jahrhundert ansåssig. Hans Rolfsens Name taucht 

nur einmal auf als Besitzer einer Fenne vorm Nordertor, die er allcrdings 

hat verpfånden mussen. Er schcint etwa um 1610 gestorben zu sein. Ubcr 

seinen Sohn, den 1586 geborenen Jurgen Rolfsen (einmal auch Rollowscn 

gcschricbcn), sind wir besser unterrichtct. Er war Rathmann, bcsal? das Ge

lånde an der Fischerstrafie, auf dem heute die Anscharklinik liegt, und hatte 

scheinbar dort eine Schiffswerft. (Man mufi sich vergegenwårtigen, daR da

mals die Forde bis iiber den jetzigen »Neuen Weg« hinausging, also die 

Schiffswerft direkt am Wasser lag.) Auf diesem Gelånde brach im Jahre 

1610 ein Feuer aus, das 2/s der Stadt vernichtete. — Jurgen Rolfsens Frau 

hieR mit Mådchennamen Ellin Asmussen; aus dieser Ehe ging der Sohn 

Asmus Rolfsen hervor, der den våterlichen Besitz iibernahm und im Jahre 

1654 Marin Michelsdatter Lauesen-Holdt aus Dalholt heiratctc. I hr Vater 

wird als »Michael Holtz auf Dalholz« im Jahre 1609 schon erwåhnt. An 

anderer Stelle heiBt er: Ahlefeldts Tjener — was darauf zuruckzufiihren 

ist, dafi urspriinglich Dalholt ein Jagdhaus der Grafen Ahlefcldt-Secgaard 

war, wofiir die alte Dianastatue, die heute noch in Dalholt stcht, als Bcwcis 

angeseh^n wird. Immerhin scheint Dalholt doch sein Besitz gewesen zu sein, 

da nach ihm sein Geschlecht bis 1830 Dalholt innegchabt hat. — Inter

essant ist, dafi der Name Michael auf diesen Michel Lauesen-Holdt zurtick- 

gcht. Ein altes Haus, auf dem Gelånde der Anschar-Klinik gelegcn, scheint 

Asmus Rolfsens Wohnhaus gewesen zu sein wie aus der alten, sehr schonen
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Tafel hervorgeht, die dort angebracht war. (Heute im Besitz der Familie 

Jebsen). Diese Tafel stammt aus dem Jahre 1665 und ist gezeichnet A. R. 

und M. R., »Wer auf Got vertrawt hat wol gebawt Anno 1665 Gott alleine 

die Ehre«. Zweifellos ist es die ålteste Haustafel in Apenrade. Asmus Rolf

sen war Deputierter Burger. —

Dessen jiingcrer Sohn war der 1667 geborene Michael Rolfsen, unser Vor- 

fahr. Er wurde Schiffer, war zunåchst wohl recht erfolgreich, heiratete 1700 

Christina Maria Frellesen, ebenfalls eine Tochter aus alter, angesehener 

Schifferfamilie. Kredit mufi er gehabt haben, denn im Pfandprotokoll fand 

ich verschiedene Obligationen von ihm, auf den Pastor Fabricius in Loit, 

Hans Lauesen-Holdt und den Hausverwalter des »hochfurstlichen Haus- 

vogts von Giinderoth« vom Jahre 1703. Allerdings verklagt der stud, theol. 

Lauesen-Holdt im Jahre 1723 die Erben des sel. Michael Rolfsen auf Riick- 

zahlung, Michael Rolfsen fiihrte im Jahre 1713 das Schiff »Baron von 

Goertz« (31 C. L.).Nach seiner Steuer zu urteilen mufi Michael Rolfsen im 

Jahre 1716 ein ganz gut gesteliter Mann gewesen sein. Sein Schicksal als 

Schiffer war bunt: er war im Jahre 1718 auf Island gefahren, hatte durch 

verschiedenes Ungliick (Aufbringung durch die Schweden) Schaden erlit- 

ten, strandete 1720 an der hollåndischen Kiiste und starb im Hospital in 

Amsterdam. Seine Witwe erhielt als Anteil aus diesem Schiff nur 400 

R’Thaler, lebte also wohl tatsåchlich in sehr bescheidenen Verhåltnissen. 

Die vorhin erwåhnten Obligationen sind im Jahre 1731 (20. 1.) getilgt 

worden, durch wen? Allem Anschein nach durch Jacob Jebsen! — Ver

schiedene Kinder des Michael Rolfsen sind klein gestorben, nur ein Sohn, 

der 1716 geborene Jurgen, hat ihn iiberlebt. Dessen Tochter, Clara Rolfsen, 

heiratete Bendixen in Stollig (daher die alte und sehr entfernte Verwandt- 

schaft zwischen unseren Familien.) Im Mannesstamm scheint die Familie 

mit Jurgen Rolfsen in Apenrade erloschen zu sein.
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Die 1702 geborene Tochter Clara Rolfsen heiratete also unseren Vorfahren 

Jacob Jebsen (1723). Nach ihrem Olbild, so maBig es auch genialt ist, kann 

man schlieEcn, daB sie eine schone Frau war, was auch unser Vater iibrigens 

aus mundlichcr Uberlicferung von ihr wuBte. Sie hat nur 2 Kinder geboren: 

Mette, die mit 5 Wochen gestorben ist, und Michael, unseren Ahnhcrrn. Von 

Clara Jebsen stammt das åltestc schriftliche Dokument unserer Familie, ein 

Bericht iiber die Beerdigung ihres gcliebtcn Mannes, voll wahrer Traner. — 

Dennoch heiratete sie bereits nach zweijahriger Witwenschaft den Kauf

mann und Deputierten Burger Christian Jensen. Ich håbe sie oft als Patin 

im Kirchcnbuch gefunden, sie scheint eine giitige, mildtatige und fromme 

Frau gewesen zu sein. Ihrc zweite Ehe blieb kinderlos, sie iibcrlebte ihren 

Mann (gest. 1775) und starb 1785, also 83 Jahre alt. Bis zu ihrem Tod hat 

sie im alten Haus in der Schiffbruckstralse gclcbt. —

WER-GOT-VERTR AWT-HAT WOL-GEBAWT' ANN<Wg& . rø GOTTALLEINE^



Michael Jebsen i

Nach mundlichcr Ubcrlieferung wie auch aus alten Schiffahrtsberiehten 

und sonstigen Dokumenten des Landesarchivs in Apenrade diirfen wir an- 

nehmen, daR dieser erste Tråger des Namens Michael Jebsen einen Hdhe- 

punkt in unserer Familie bedeutet hat. Er ist getauft als einziger Sohn von 

Jacob Jebsen und Frau Clara, geb. Rolfsen am 26. August 1725, seine Paten 

waren: Peter Jebsen (der Bruder seines Vaters), Hardesvogt Caspar Koch 

und Frau Christina Marie Rolfsen (seine GroRmutter). Nach miindlicher 

Uberlieferung wollte Michael Jebsen urspriinglich Theologie studieren, er 

soli deshalb auch schon eine hdhere Schule besucht haben. Aber sein Stief- 

vater Christian Jensen hat ihm wahrscheinlich erklårt, daR das Geld zum 

Studium nicht vorhanden und es also richtiger sei, wieder Schiffer zu wer- 

den. Freilich betrug seine våterlichc Erbschaft 3900 Mark Liibisch, fur da- 

malige Zeit eine ansehnliche Summe. Aber da ihm dieses Geld erst im Jahre 

1753 ausbezahlt worden ist, kann man annehmen, daR es in Christian Jen

sens Geschåft arbeitete und daher in der fraglichen Zeit nicht verfiigbar 

war. (Viellcicht hatte Michael Jebsen selbst wenig Neigung zum Studium 

und ging gern auf seines Stiefvatcrs Vorschlag ein?!) — Allerdings ist da

bei erstaunlich, daR in der Veranlagung zur Vermogens- und Nahrungs- 

steuer von 1744 Michael Jebsen mit 26 Reichsthalern eingestuft war, also 

genau so hoch wie sein Stiefvater — was gemessen an anderen Erhebungen 

sehr hoch war. —

Jedenfalls war Michael Jebsen ein fiir seine Zeit und seinen Stand auRer- 



gewohnlich gebildeter Mann. Dafiir spricht 1. sein Beiname: Klogskipper, 

2. Schrift und Stil der verschiedenen Mitreederbriefe (im Apenrader Ar- 

chiv) — er scheint der Korrespondenzreeder fur eine Reihe von Schiffcn 

gewesen zu sein — und 3. die Tatsache, daft er einige Shakespeare-Dramen 

besaft, fur damalige Zeit eine grofte Seltenheit und ein Beweis fur eine be- 

deutende Allgemeinbildung. (Leider sind dieselben nach dem Tod unseres 

Groftvaters fur die unwurdigsten Zwecke verbraucht worden!) —

Michael Jebsen hat bereits 1746 — 21 Jahre alt — den Biirgereid gc- 

leistet. — Zur gleichen Zeit lieft er in Neustadt die 3 Mast-Galithe »Con- 

stantia« von 55 Commerzlasten bauen, die 1747 in Dienst gestellt wurde. 

Somit war Michael Jebsen schon mit 22 Jahren Schiffer. Die »Constantia« 

hatte 20 Parten, die Mitreeder waren lauter angesehene Apenrader Burger, 

sein Stiefvater Christian Jensen stand an erster Stelle. Das Verhaltnis zu 

diesem scheint ein recht gutes gewesen zu sein, das beweist doch die Tat

sache, daft Michael Jebsen seinen ersten Sohn und nach dessen sehr friihem 

Tode auch den zweiten Jacob Christian taufen lieft und Christian Jensen 

bei beiden Pate war.

Die »Constantia« hatte aufter Schiffer und Steuermann 9 Mann Besatzung. 

Wir haben im Schiffahrtsarchiv verschiedene Aufzeichnungen ihrer Segel- 

routen.
I. Von Apenrade nach Langesandt (Siidnorwegen) — Topsham (Stid- 

England) — London — Liverpool und »anhiero«.

IL Von Apenrade noch Portsgrund (Norwegen) — Topsham — Ports
grund — Liverpool und dann nach Apenrade.

III. Von Stettin nach Lissabon, wozu ein algierischer Seepaft bendtigt wird 
(1755). -

Meistens scheint Michael Jebsen auf England gefahren zu sein, vielfach hin 

mit landwirtschaftlichen Produkten wie Buchweizengriitze, Korn, Butter, 

Kase, Pokelfleisch (auch nach Kopenhagen ging ein lebhafter Transport
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diescr Lebensmittel, die von dort nach Westindien versandt wurden), im

mer aber mufite vom Magistrat bescheinigt werden, dafi es sich um Landes- 

produkte handelte, das gleiche galt von Wolle und Leinen- wie Hede-Web- 

waren. Die Riickfracht scheint meistens in Salz und »unterschiedlichen 

Sorten Toback« bestanden zu haben. —

Am 4. 12. 1749 heiratete Michael Jebsen Metta Regenburg, die am 9. 10. 

1727 geborene Tochter von Jacob Regenburg und Benedikta geb. Tilly.

Diescr hat im Jahre 1750 ein Haus in der Grofienstrafie (heute steht die 

Handelsbanken auf dem Gelånde) fiir seinen Schwiegersohn zum Preis von 

2700 Rcichsthalern ersteigert, das er bis zum Tod seiner Mutter — 1785 — 

bewohnt hat. — Bis zum Jahre 1777 hat Michael Jebsen die »Constantia« 

gefiihrt und sie dann an seinen Sohn Jacob Christian Jebsen abgegeben. — 

Daneben war Michael Jebsen — wie iibrigens die meisten Schiffer — auch 

noch kaufmånnisch tåtig. Das bezeugen verschiedene Eintragungen in den
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Handschreibcn von Michael Jebsen



stadtischen Protokollen. Er hat scheinbar gute Zeiten der Schiifahrt erlebt 

und war zeitweise ein recht wohlhabender Mann. Wir finden ihn als Mit- 

reeder bei einer ganzen Reihe von Schiffen: aufier der erwahnten »Constan

tia« bei den 3 Mast-Galiothen »Die Hoffnung«, »Die Einigkeit«, »Ludovi- 

cus Rudolphus«; bei den Brigantinen »Catherina«, »Felicitas«, »Fortuna«, 

»Providentia« (diese wurde gefiihrt von seinem Schwiegersohn Peter Joh. 

Ottzen), »Prinz Christian«, »Die Vergniiglichkeit« und »Industria«. Im 

Jahre 1779 wird Michael Jebsen dann Deputierter Burger und als soleher 

sehr oft in Schiffahrtsfragen um sein Urteil gebeten. Einmal befragt um Rat 

wegen Auslegen von Seetonnen bei der I nsel Alsen erklåren er und Chri- 

stoph Kellner: »Die Schiffer unserer Stadt richten ihre Fahrt Norden um 

die Insul Alscn, kennen das Fahrwasser soleher Gegend wie auch Silden 

um Alsen zu gut, als dafi solche der Lootsen oder Seetonnen bendtigt wiir- 

den, und mithin wtirde die verabsichtete neue Einrichtung flir die hiesige 

Stadt von gar keinem Nutzen sein. Apenrade, d. 1.2. 1781«. — Die Schiff - 

fahrtscrlasse der Regierung werden dem »Deputierten Commerzierer« Mi

chael Jebsen mitgeteilt. Im Jahre 1795 richtet Michael Jebsen ein Gesuch 

an den Konig im Namen aller Mitrecder der Brigantine »Die Einigkeit« 

wegen eines Streites der neuen gegen die alten Rcedcr iiber eine Abgabc, die 

im Jahre 1794 verfiigt worden ist. Zum Curatore fur die hinterlassenen 

Tochter des Schiff ers Rudbeck wurde er ernannt, und Patenkinder hatte er 

»en masse«. Alles dies ist ein Beweis fur sein grofies Ansehen und seine be

sondere Beliebtheit.

Nach dem Tod seiner Mutter zog er in die Schiffbruckstrafie. Es scheint, 

dafi zu Ende der 80er Jahre eine Depression in der Schiifahrt geherrscht 

hat; wir wissen von Schiffsverlusten aus der damaligen Zeit. Auch von ver- 

schollencn Schiffen, in denen Michael Jebsen beteiligt war, und verschie

dene auf seinen Sohn und Schwiegersohn ausgestellte Obligationen sind 
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vielleicht cin Beweis dafur, dafi es ihm am Ende seines Lebens weniger gut 

ging. — Michael Jebsen starb, 2 Jahre nach seiner Frau, am 15. Juli 1797, 

72 Jahre alt; ihn iiberlebten 5 Kinder: 1. Jacob Christian (unser Stamm- 

vater), 2. Catharina Benedikte, 3. Clara, verheiratet mit dem Schiffer Peter 

Johann Ottzen, 4. Michael, Schiffer, spater Besitzer der Krusmuhle (der 

Stifter des Fideikommifi), und 5. Metta, verheiratet mit dem Kantor J. F. 

Mathiesen auf Fohr.
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Familie Regenburg

Auch hier handelt es sich um Alt-Apenrader Burger, denn der Name taucht 

bereits im Staven-Register von 1625 auf. Dennoch — der Zusammenhang 

unseres Urururgrofivaters Jacob Regenburg mit den alten Namenstrågern 

ist zweifelhaft. Denn — laut Apenrader Kirchenbuch — heiratete im Jahre 

1700 Jes Regenburg Metta Jacobsdatter. Dagegen ist Jacob, wie aus einer 

spåteren Eintragung im Kirchenbuch hervorgeht, schon 1698 geboren, und 

im Kirchenbuch von 1698 steht: »DOM. XV Trinit. Ein unecht Kind ge- 

taufft. Die Mutter Mette Jacobsdatter des H. Amtsschreibers Magd. Der 

Vater ist dcsselbcn Schreiber Burchard Kjer. Das Kind ist genannt Jacob.« 

Seine Herkunft ist also eigentlich sicher. —

Immerhin ist ja erstaunlich, dafi der Sohn einer geachteten Familie diese 

Heirat geschlossen und den Knaben adoptiert hat. Aber es scheint, daft aus 

dieser Ehe keine Sdhne stammen. (Burchard Kjer war spater lange Zeit 

Stadtvogt.) —

Jes Regenburg, als Schiffer zunachst erfolgreich, ist 1719 im kgl. Transport 

im grofien Sturm in den Klippen bei Gotenburg geblieben und in schwedi- 

scher Gcfangenschaft »elendiglich verstorben«, seine Witwe blieb in be- 

schrankten Verhåltnissen zuriick. Sie starb 8. Februar 1729. Jacob Regen

burg wurde auch wieder Schiffer — wie es wohl in damaliger Zeit selbst- 

verståndlich war —; er erlebt die gunstigen Zeiten nach Beendigung des 

nordischen Krieges, kam zu Wohlstand und geachteter Stellung und wurde 

Deputierter Burger. Im Jahre 1744 zahlt er eine ansehnliche Vermogens- 

und Nahrungssteuer und wird als Mitreedcr in verschiedencn Schiffen ge- 
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nannt. — Am 3. 9. 1726 heiratete er die im Jahre 1703 geborene Benedikta 

Tilly, und durch diese Vorfahrin kam ein interessanter Bluteinschlag in 

unsere Familie. Sie war die Tochter des Pastors in Kating (Eiderstcdt) Jo

hann Adam Tilly und der Catharina Margarethe geb. von Saldern, der 

Tochter des Burgcrmeistcrs von Apenrade Caspar von Saldern und der 

Hcdwig Eleonore geb. Jiirgcnsen. Die Familie von Saldern hat im 17. und 

18. Jahrhundert eine grofie Rolle in Schleswig-Holstein gcspielt und viele 

tiichtige Manner hcrvorgebracht, und da grofter Kindersegen eine Saldern- 

sche Familien-Eigcntumlichkcit war, sind sehr viele Familien in Schleswig- 

Holstein mit ihnen versippt. Ihren Hdhepunkt crrcichten die Saldcrns 

durch den Minister Caspar von Saldern (Enkel des Burgcrmeistcrs, also 

Vcttcr der Bencdicta Tilly), von dem die schleswig-holsteinischen Baucrn 

sagten: »Caspar von Sallern kunn bullern un ballcrn und war doch ’n gode 

Mann!« — Auch die Hedwig Eleonore Jiirgcnsen war aus gcachtctcr Fa

milie, ihr Vater war herzoglich-Gottorpischer Rcntschreibcr in Tondcrn, 

durch ihre Mutter (geb. Goldbach) war westfalisches Blut in der Familie. 

Aber noch interessanter ist die Frage nach dem Pastor Johann Adam Tilly. 

Im Wcrk von Otto Fr. Arends: Geistlichheden i Slesvig-Holstein fra Re

formationen til 1864 — hciEt es von ihm: ... er soli ein Nachkommc des 

Feldherrn Tilly gewesen sein. Diese Behauptung kommt in einem 1840 er- 

schienen Buch: Die Pastoren in Eiderstedt vor und stammt urspriinglich 

wahrscheinlich aus den Annalen des dortigen Propstes Andrae, auf die in 

einer alten, in der Propstei in Garding vorhandenen Handschrift wegen 

naherer^ Angabcn iiber Pastor Tilly hingewiesen wird. Diesc Angaben sind 

vom Jahre 1699, also zeitgenossisch von Pastor Tilly, und leider im Jahre 

1900 im Katinger Pastorat verbrannt. Es diirfte also doch nicht statthaft 

sein, die Behauptung aus Arends Buch, das im iibrigen als absolut zuver- 

låssig gilt, einfach mit dem Prådikat: Unsinn — abzutun. —
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Pastor Tilly ist 1713 scheinbar an der von den schwedischen Truppen in 

Eiderstedt eingeschleppten Pest gestorben, seine Witwe zog in ihre Vater- 

stadt Apenrade mit ihren Kindern zuriick.

Die Tochter von Jacob und Benedikta Regenburg, Metta (geb. 9. 10. 1727), 

heiratete am 4. 12. 1749 Michael Jebsen; ungefåhr 100 Jahre spater, 1834, 

gab es noch einmal eine Heirat zwischen diesen Familien: Michael Regen

burg und Botilla Jebsen (Vetter und Base II. Grades). Im Mannesstamm 

ist die Familie in Apenrade erloschen, den Schlufi bildete der unruhmlich 

bekannte Verfasser des dånischen Sprachengesetzes von 1851.
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Handschreiben von J. Chr. Jebsen



Jacob Christian Jebsen
(19. 9. 1756 — 1. 2. 1813)

Es hat den Anschein, als bedeute dieser unser Urgroftvater einen Abstieg 

gegen seinen Vater und Groft vater. Ob die schwere Zeit der Napoleoni- 

schen Kriege mit der Kontinentalsperre allein die Veranlassung dazu war, 

daft er Frau und Tochter in fast kummerlichen Verhaltnissen zuriicklieft? 

Allerdings — er starb 1813, also in einer recht schlimmen Zeit. Dagegen 

stcht fest, daft der Anfang seiner Berufstatigkeit gewift recht gunstig war. 

Schon im Jahre 1777, mit 21 Jahren, nach Ablegung des Biirgereids, iiber- 

nahm er von scinem Vater die Fiihrung der Dreimast-Galiothe »Constan

tia«. Ein Bericht vom Jahre 1780 lautete:

»Constantia, von hier nach Memel, dann nach Lissabon, Copen- 
hagen und anhiero. Monathgelder fur den ganzen Tour 560 
Reichsthaler. 11 Mann stark gefahren, wovon einer iiber Bord 
gefallen. In der Rhederey ist keine Veranderung geschehen.

]ac. Chr. Jebsen.«

Er blieb Mitreeder an der »Constantia«, als er schon deren Fiihrung an seinen 

Bruder Michael abgegeben hatte. — Im Jahre 1783 heiratete Jacob Chri

stian Jebsen die Tochter des anscheinend sehr wohlhabenden Mullers Mar

cus Brocker, Botilla Christine (1760 geboren). Der Schwiegervater lieft die 

Fregatte »St. Marcus«, 95 Com. L. groft, bauen, die also bedeutend grofter 

als die »Constantia« war. Besitzer der »St. Marcus« war Marcus Brocker, 

J. Chr. Jebsen hatte Vs Part, also wåre doch die Vorbedingung zu gutem 

Verdienst erfullt gewesen. Ab 1785 wohnte die Familie im Haus an der 

Groftenstrafte, das vorher sein Vater besessen hatte. Aber zur Schiffsfiih-
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rung gehorte naturlich groBe Tuchtigkeit, und ob dies vorhanden war? — 

Ich erwahntc schon an anderer Stelle, dals gegen Ende der 1780cr Jahre 

schlechte Zeiten fiir die Schiffahrt waren. So hat von 1788— 89 die Fregatte 

»St. Marcus« P/2 Jahre still gelegen. Warum J. Chr. Jebsen dann die I;uh- 

rung abgegeben hat, ist aus den stadtischen Protokollen nicht ersichtlich. 

Aber Tatsache ist, dals sein Bruder Michael Jebsen ab 1795 die Dreimast- 

Galiothe »Die Frau Maria« als allciniger Reeder gefiihrt und glcichzcitig 

J. Chr. Jebsen wieder die Fuhrung der »Constantia« ubernommen hat. 

Diese ist dann im Jahre 1799 auf der Barre von Figunia gestrandet und 

scheinbar total vcrlorcn gegangen. — Nachdcm sein Vater im Jahre 1797 

gestorben war, ubernahm J. Chr. Jebsen als altester Sohn das Haus in der 

SchiffbruckstraBe. Das Protokoll lautet:
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»d. 16. 5. 1800.
Wann der hiesige Burger Jac. Chr. Jebsen, vermoge eines von seinem Bru
der Michael Jebsen, seiner Schwester Metta Jebsen und seines Schwagers 
Peter Joh. Ottzen, in Ehevogtschaft seiner Frauen ausgestellten Scheins 
vom 12. d. M’s documentiert und dargethan hat, dafi, vermoge getroffener 
Vereinbarung ihm das seinem seel. Vater, weyl. Michael Jebsen sen. zustan- 
dig gewesene in der Schiffbriickstrafie belegene einen Staren ausmachendc 
und im Brand-Versicherungs-Register mit Nr. 25 des 2. Viertel bezeichnete 
Wohnhaus nebst dazu gehorigen Gebåuden, Grunde und Zubehor erb- und 
cigenthumlich iibertragen und zugleich bewilligt worden, dafi er dafur ein- 
geschrieben werden moge, so wird bemeldeter Jac. Chr. Jebsen seinem ge- 
aufierten Verlangen gemafi flir gedachtes Wohnhaus, Stall, Wohnungen, 
Packraum nebst dazugehdrigem Grunde, Gårten und sonstigen Pertinentiis 
nach Stadt-Recht und Gebrauch hiermittelst als Besitzer und Eigcntiimcr 
gerichtlich eingeschrieben und soli die Umschreibung des Nahmens in den 
Protokollen Stadtbuchern und Registern veranstaltet und ihm extractus 
protocolli ertheilet werden. —«

Als Kuriosum mag noch erwahnt werden, dafi die Wasserversorgung nur 

durch einen offentlichen Brunnen in der Schiffbriickstrafie erfolgte, damals 

war also noch keine Pumpe auf dem Hofe des Hauses vorhanden.

Erst im Jahre 1803 wird J. Chr. Jebsen wieder als Schiffsfiihrer genannt, 

und zwar als Kapitan der Bark »Thetis« (ich håbe dabei erstmalig den 

Schiffstyp »Bark« gefunden), die 1798 in Eckernforde gebaut worden ist. 

Im Jahre 1806 verlangen die Reeder Joh. Heysel und Baltasar Berninck 

flir die »Thetis«, die von St. Petersburg nach Lissabon und Barcelona fåhrt, 

aufier dem Algierpafi einen lateinischen Seepafi, der noch im Archiv erhal

ten ist. Reeder und Schiffer leisten einen Eid, dafi keine Kriegskontrebande, 

welche fur einen der kriegsfiihrenden Staaten bestimmt ist, im Schiff ent- 

halten sei.

Ob die miindliche Uberlieferung, J. Chr. Jebsen håbe zur Zeit der Konti- 

nentai->perre einen Kaperbrief gehabt, zutrifft, konnte ich bisher nicht er- 

mitteln. Ich håbe iiber J. Chr. Jebsen noch vom Jahre 1810 eine Eintragung 
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gefunden, dafi er fur seinen Sohn Michael, der in Sonderburg beim Zoll 

Schwierigkciten hatte, beim Zollverwalter gewesen sei. Den Vorwurf einer 

trotzigen und unanstandigen Begegnung gegen den Herrn Zollverwalter 

wies er zuriick. — Im Jahre 1812 hat J. Chr. Jebsen die »Thetis« nicht 

mehr gefiihrt; am 1. Februar 1813 ist er gestorben, er hinterlicfi seine Witwe 

und 6 Kinder:

1. Metta, verheiratet mit dem Inspektor Seitz auf Aakier b. Horsens, aber 

von ihm geschieden. Sic hatte eine Tochter Botilla, die merkwiirdigcr- 

weise in Schleiz in Thiiringen lebte. Sie war spater gelahmt und ist un- 

verheiratet gestorben.

2. Marcus. Er war Schiffer, fuhr unter Liibeckcr Flaggc, war verheiratet 

mit Agathe Michelsen. Spater ist er nach Kronstadt ausgewandert und 

war dort Hafenmeister. Irgendein Fleck war auf scinem Leben, denn 

jede Verbindung mit unsercr Familie war abgebrochen; sein Onkel Mi

chael Jebsen, der Grunder des Fideikommisscs, hat Marcus Jebsen und 

seine Nachkommcn ausdriicklich von dessen Bezug ausgcschlosscn. Er 

hatte nur zwei Tochter; diese sollcn Russen geheiratet haben.

3. Magdalcne, ist unverheiratet geblieben.

4. Michael — unser Grofivater. —

5. Jacob, Schiffer, lebte erst in Apenrade, spater in Hamburg. Seine Frau 

war Mary geborene Ehlers. Seine 2 Tochter sind unverheiratet geblieben.

6. Botilla, heiratete 1834 Michael Regenburg. Die Ehe blieb kinderlos. — 

Von den armlichen Verhaltnissen, in denen die Tochter von Jacob Chri

stian und Botilla Jebsen zuriickblicben, gibt uns das Protokoll vom 5. April 

1832 iiber den NachlaB einen klaren Beweis. Dassclbc ist fur uns interes

sant wegen der genauen Beschreibung des alten Stadthauscs, auBerdcm gibt 

es ein riihrendes Bild von der Einfachheit der damaligen Zeit.
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Bark »Thetis«. Ab 1803 gefuhrt von Jacob Chr. Jebsen

»Die unbcwcglichc Erbmasse bcstcht aus:
A. an G eb anden Nr. 25 im 2 ten Vier tel

a. neun Fach Querhaus von Brandmauer mit dreifach Keller 
a I’aeh 12

b. funf I;aeh Hinterhaus von Brandmauer.
e. sechs Fach Wohnungen von Tafelwerk mit einem Erker.
d. Sicben Fach Stall von Tafelwerk.
c. Acht Fach Halbdach halb Brandmauer, halb Holzwerk.
f. Zwolf Fach Wohnungen von Tafelwerk.
g. ein kleines Halbdach.
Samtliche vorgeschriebenen Gebaudc, wclchc zur Brandkasse zu 2820 
RthL taxiert stehen, wurden angeschlagen zu 2000 Reichsbankthalern.

B. die Parzelle 11 der Nicdergelcgtcn Apenrader Vorwerkslåndereien un
ter Riesjarub (am Norderholz) bestehet aus cirka 3 Tonnen. Davon 
wird bezahlt jahrlich 32 Rbthl. 18 florin, wird angeschlagen zu 500 
Rbthl.

C. die sogenannte grofte Moose (nicht erklårt).«
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Alle »Mobilien« anzufiihren, ware zu griindlich. Als erstes und scheinbar 

wertvollstes Stiick ist aufgezåhlt: 1 achttagige Schlaguhr mit Gehåus, 

taxiert mit 33,16 Rbthl.

(Diese Peter-Green-Uhr ist heute im Besitz von Dr. med. Haymo Jepsen, 

Flensburg, Twedterholz). Eine alte Kiste, von Michael Jebsen jr. selbst fur 

5 Rbthl. iibernommen, ist sicher die im Jahre 1739 von Jacob Jebsen auf 

seinen Sohn vererbte. Nach miindlicher Oberlieferung handelte es sich um 

eine schwere, reichgeschnitzte Truhe, die leider im Jahre 1863 einem Kapi- 

tan als Schiffskiste geschenkt wurde, wie ja iiberhaupt viele schone alte 

Sachen in einer pietatlosen Zeit aus dem alten Stadthaus verschleudert und 

verschenkt worden sind. So humoristisch die Aufzåhlung des Hausrats, vor 

allem der Kiichengerate, uns heute anmutet (1 Hackmesser 6 shL, 1 Sche- 

mel 4 shl., 1 Feuerzange 8 shl. etc.!), so kann man sich doch des Gedankens 

nicht erwehren: wenn doch das alte kupferne Kiichengerat, Kaffeekanne, 

Pfdrtchenpfanne, Teekessel etc., die Messingleuchter und das »steinerne 

Theezeug« noch vorhanden waren! Welche herrlichen Antiquitaten waren 

das heute! Einige Silbersachen — von wohlhabenderen Zeiten noch vorhan

den — wurden verteilt, »Kleinigkeiten, als Gemåhlde und Schildereyen«, 

wurden Michael Jepsen fur 24 fl. zugeschlagen.
Im Keller war ein kupferner Branntweinkessel mit Hut und Schlange — 

Branntweinbrennen war um die vorige Jahrhundertwende noch vielfach 

Hausindustrie — wurde flir 60 Rbthl. verkauft, ebenso 3 Kiihe fiir 60 

Rbthl.!

Der Misthaufen wurde auf 40 shl. geschatzt u.s.w., der Gesamtwert des 

Nachlasses auf 2764 Rbthl. 91 shl. festgesetzt. Es scheint, dafi gar kein 

Bargeld vorhanden gewesen ist. Dagegen standen erhebliche Schulden flir 

Wechsel, Zinsen, Steuern und schliefilich Arzt- und Apothekerrechnung, so 

wie Beerdigungskosten. Humoristisch mutet uns ein Posten an: V2 Jahrs- 
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lohn flir das Dienstmådchen: 5 Rbthl. Die Gesamtschuld belief sich auf 

2502 Rbthl. 12 shl., sodafi schliefilich die Erbschaft flir jedes der 6 Kinder 

nur 43 Rthl. 31’/2 (!) shl. betrug. Also blieben die 3 Tochter in bitterer 

Armut zuriick, die fiir Botilla erst im Jahre 1834 durch ihre Heirat mit 

Michael Regenburg und fiir Magdalene wie auch fiir die mittlerweile ge- 

schiedene Metta Seitz mit dem Tode von Michael Jebsen senior endete, in

deni diese beiden Schwestern als Bezieherinnen des Fideikommisses einge- 

setzt wurden.

Das Haus mit allen dazu gehorenden Gebauden wurde dann iibernommen 

von Michael Jebsen junior, unserem Grofivater.

Noch ein kurzes Wort iiber Michael Jebsen //, den jiingeren Bruder von 

Jac. Chr. Jebsen, der durch die Griindung seines Fideikommisses Bedeutung 

fiir die Familie erlangtc. Wenn er schon mit 21 Jahren Schiffer geworden ist 

(er war geboren d. 28. 9. 1764), so liegt das begriindet in der wirtschaft- 

lichen Stellung seines Vaters, dafi er aber bereits mit 30 Jahren Schiffer 

und alleiniger Reeder der 3 Mast-Galiothe »Die Frau Maria«, ebenso 10 

Jahre spater (1805) der Bark »Resolution« und 1810 der Bark »Juno« war, 

ihm aufierdem die schlechten Zeiten der Kontinental-Sperre nichts angehabt 

haben (sonst hatte er nicht in damaliger Zeit die Krusmiihle kaufen kon- 

nen), durfte ein Beweis dafiir sein, dafi die Tuchtigkeit vom Vater und 

Grofivater sich auf ihn vererbt hat. Seine 1801 geschlossene Ehe mit Anna 

Catharina Iversen blieb — nachdem 2 Kinder klein gestorben waren — 

kinderlos. So grundete er das Fideikommis, das im Original vorhanden und 

im Besitz der Familie ist. Michael Jebsen starb im Jahre 1839 zwei Jahre 

nach seiner Frau. Beide ruhen im Apenrader Kirchhof und haben die ehren- 

volle, schone Grabschrift: Ihre Wohltat wird vielen zum Segen.
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Markus Brocker
(1729 — 1799)

Die strohgedeckte, malerische Windmiihle am Sudertor, welcher Apenrader 

hat sie nicht gekannt? Am åufiersten Slidende der Stadt auf einem kleinen 

Hugel gelegen, ragte sie mit ihren Fliigeln hoch hinaus iiber die umliegen- 

den Hauser, und als sie im Jahre 1920 abbranntc — im Untergang ein herr- 

licher Anblick — ging flir uns alle wieder ein liebes Stiick Alt-Apenradc 

verloren. Das behabige Wohnhaus steht noch, ein fur seine Zeit stattlicher 

Bau von 1764, eine Erinnerung an unseren Vorfahr Marcus Brocker, der 

die im Jahre 1739 erbaute Windmiihle von 1755 bis zu seinem Tod besessen 

hat. —

Lcider wissen wir diese Ahnenreihe nicht iiber Marcus Brocker hinaus, alle 

meine diesbeziiglichen Bemiihungen waren bisher ergebnislos. Tatsache ist, 

dafi er von 1751 —1755 in Tondern, »auf dem Schlofi« gewohnt (der 

Schlofigrund gehorte zum Amt, nicht zur Stadt Tondern), aber nicht dort 

geboren ist, und dafi er einen Handel mit Baumaterial betrieben hat, was 

durch verschiedene Kammerey-Rechnungen der Stadt Tondern erwiesen ist. 

Da in diesen Rechnungen auch einmal ein Betrag fiir Flicscn aufgefiihrt ist, 

so interessiert das insofern, als diese an der Westkiiste ein aufierordcntlich 

begehrter Artikel waren und nur aus Holland per Schiff dorthin kamen. 

Ein altes Bild (leider vernichtet) aus dem Besitz des Brocker’schen Hauses 

zeigte einen Mann mit Fernrohr (dies war nur das Attribut eines Schiffers!), 

von dem es hiefi: »ein alter Onkel Brocker, den wir aber nicht richtig ken- 

nen«. Solite dieser alte Onkel den Marcus Brocher, der damals erst 22 Jahre
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Die \\ ”indniiible an/ Siiderlor. 17 5 5—1799 im Besitz von Marcus Brocker

alt war, mit seinem Schiff nach Tondern mitgenommen und ihn dort als 

Vcrkaufcr der hollåndischen Fliesen eingesetzt haben? Unsere alte Tante 

Marie Jessen geb. Jebsen hat einmal geåuficrt, Marcus Brocker sei aus Hol

land nach Schleswig-Holstein gekommen. Ich håbe allerdings in den Anna

len der Stadt Apenrade gefunden, Hans Brocker håbe im Jahre 1667 eine 

Koppcl am Siiderholz aus einem Fallit erworben. Dann aber kommt der 

Name nicht wieder vor, und ob es sich hier um eine Ruckwandcrung han- 

delt, wird kaum nachzuwcisen sein, und dab Marcus Brockers altester Sohn 

Hans Hinrich hieb, ist ein allzu schwacher Beweis flir seine Abstammung 

von besagtem Hans Brocker. —

Marcus Brocker heiratete am 23. 9. 1755 Magdalcnc Sonnichscn, die Toch

ter des Mullers Friedrich Sonnichscn und Frau Botilla geb. Schmidt aus La

delund. Der Vater von letzterem hiefi Sonnich Johannscn und lebte als Mul

ler in Bradrup bei Tondern. Diesc Vorfahren waren bestimmt Friescn. Fr.
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Sonnichsen war — wie damals fast alle Muller — ein sehr wohlhabender 

Mann. Ein Graben verband seine im Weichbild der Stadt gelegenc Muhlc 

mit der Wiedau, sodafi die Kåhne bis zur Miihle fahren konnten. Mehrere 

Fennen hat er gepachtet und haufig Geld an Stadt und Amt Tondern aus- 

geliehen. Marcus Brocker, dem der Ruf erheblicher Geschaftstuchtigkeit 

geblieben ist, scheint alsu diese auch in der Wahl seines Schwiegervaters be- 

wiesen zu haben.

Schon im Oktober 1755 wird er als Besitzer der Apenrader »Griitz- und 

Graupenmiihle« genannt, er hat im Jahre 1756 nach dringender Aufforde- 

rung und dem Hinweis auf 10 Rthl. Briiche den Biirgereid geleistet. — Tat- 

sachlich ist Marcus Brocker ein sehr riihriger Geschaftsmann gewesen und 

mufi auch viel Erfolg gehabt haben. Es ist auffallend, wie oft er mit den 

Apenrader Schiffen Lebensmittel verfrachtet hat (flir welche jedcsmal eine 

Beglaubigung, dafi es sich um Landesprodukte handelte, vom Magistrat ver- 

langt wurde), die nicht nur die Verpflegung fur die Mannschaft bildeten, 

sondern auch von Kopenhagen nach West-Indien verfrachtet wurden. Im 

Jahre 1768 hat er die Flensburger Stadt-Wassermuhle laut Kontrakt grund- 

lich repariert und wieder in Stand gesetzt; gleichzeitig hat er mit Heinrich 

Hcisel (Schiffer und Kaufmann in Apenrade) 10 Kolonisten-Familien in 

Eggebek im Amt Tondern angesiedelt, ein Objekt von 3100 Rthln.!, und 

im Jahre 1779 hat er die Solvig’sche Wassermuhle in Tondern und gleich

zeitig die »Haderslebische Schlofimuhle« gepachtet. Auch an der Schiffahrt 

war Marcus Brocker beteiligt; im Jahre 1775 gab er als Alleinreeder fur 

seinen Sohn Hans Hinrich das Brigantinschiff von 69 Com. Lasten »Prinz 

Friedrich« in Auftrag, das bereits im Jahre 1779 vor Bergen in Norwegen 

strandete und total verloren ging. — Aber schon 1780 lafit er — wieder als 

alleiniger Reeder! — fur seinen Sohn ein neues Schiff bauen, die Fregatte 

»Die Frau Magdalene« von 95^2 Com. Lasten.
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Im Jahre 1783 heiratete dann seine Tochter Botilla Christina, geb. 1760, 

unscren Vorfahren Jacob Christian Jebsen. Fur diesen låfit Marcus Brocker 

1785 abermals ein Schiff bauen, die Fregatte »St. Marcus«, 95 Com. Lasten; 

nur Vs Part gehorte dem Schiffer, das iibrige wieder Marcus Brocker. Aus 

mundlicher Uberlieferung wciB ich, daB J. Chr. Jebsen, der fur seinen 

Schwicgervater eine Ladung Getreide nach A. brachte, und dieser den ver- 

cinbartcn Preis nicht zahlen wollte, am nachsten Tag wieder von Apenrade 

fortsegeltc und das Getreide anderweitig verkaufte (was ja wohl die Be- 

hauptung von M. Brockers raffiger Geschaftsfiihrung beståtigt!) —

Im Jahre 1799 ist Marcus Brocker gestorben, crstaunlicherweise gibt das 

Kirchcnbuch keine Auskunft iiber seine Heimat und Eltern, wie das sonst 

in jener Zeit ublich war. — Sein Sohn Hans Hinrich ist vor ihm gestorben, 

wahrscheinlich auf Sce. Die Windmiihle blieb nicht lange im Besitz der 

Familie, die sie spater an den Agenten Jorgen Bruhn verkaufte.
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Michael Jebsen III
(1790 — 1865)

Es ist eigenartig, dafi der 2. Sohn (das 4. Kind) von Jac. Chr. Jebsen auf 

den Namen seines Grofivaters vaterlicherseits getauft ist, war es doch fru

her allgemein Brauch, dafi der 1. Junge nach seines Vaters Vater, der 2. 

nach dem Vater der Mutter, der 3. nach dem Vater selbst genannt wurde. 

Ganze Stammbåume lassen sich nach diesem System verfolgen. Es wird 

wohl mit der beruflichen Hilfe, die Marcus Brocker seinem Schwiegersohn 

durch die Indienstgebung der Fregatte »St. Marcus« erwies, zusammenhan- 

gen, dafi hier die Namensgebung umgekehrt erfolgte.

Unser Grofivater Michael Jebsen mufi auch wieder ein tuchtigcr Mann ge

wesen sein, war er doch schon im Jahre 1809, mit 19 Jahren, Schiffer; allcr- 

dings handelte es sich wohl nur um ein kleines Fahrzeug, das er fiihrte. Da 

die Schiffahrt zur Zeit der Kontinentalsperre aufierordentlich schwierig und 

gefahrvoll war, stellte sie an den Schiffer grofite Anforderungen. — Die 

erste amtliche, ziemlich ausfiihrliche Nachricht iiber Michael Jebsen III ist 

vom 11. 12. 1809, eine Anzeige der Kgl. General-Zollkammcr:

»Dafi der Schiffer Michael Jebsen jun. aus Apenrade mit einer Ladung von 
Lubeck nach Apenrade und Augustenburg bestimmte Ladung Stiickguter 
bey Augustenburg angekommen, ohne damit zuvor in Sonderburg einzulau- 
fen und daselbst am Zolle gehorige Richtigkeit zu beschaffen, wurde ge- 
dachter Schiffer Michael Jebsen jun., da er wegen Abwesenheit nicht friiher 
hat vernommen werden konnen, auf heute vorgefordert, und nachdem er 
angewiesen worden, die Wahrheit auszusagen, dafi er seine Aussage erfor- 
derlichenfalls eydtlich bekråftigen kbnne, solchermafien vernommen. Er 
håbe nachstehende Waren in Lubeck eingenommen als:
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10 Sacke Oldeslocr Salz, 2 Packen Leinen, 14 Oxhoft Wein, annoch 2 an- 
dere und 2 andere Wein und verschiedenes Fliittegut.
Die 10 Sacke Salz hatte er flir eigene Rechnung mitgenommen, die 2 Pak
ken Leinen waren nach Lugumkloster bestimmt gewesen und in Lubeck em- 
balliert worden, die 14 Oxhoft Wein hatte er flir den Herzog von Augu- 
stenburg und die 2 anderen flir den Kammerherrn von Buchwald und die 
2 anderen Wein und das Fliittegut fiir den Kapitan Gieis, beide zu Augu
stenburg bestimmt gewesen, die 10 Sacke Salz und die 2 Pack Leinen håbe 
er in Apenrade, die iibrigen Waren in Augustenburg geloEt. Er sey durch 
cinen heftigen Sturm aus Ostsiidost am 22. gendtigt gewesen, Norden um 
Alsen zu gehen, håbe auf teils wegen des Windes, teils der feindlichen Auf- 
bringung wegen unter Aaroe Schutz suchen mussen; durch die Sonderbur
ger Fahre håbe er wegen des Windes und des unsicheren Fahrwassers nicht 
gehen konnen, ohne der Gefahr ausgesetzt zu werden, Schiff und Ladung 
zu verlieren. Durch Begiinstigung des Windes håbe er die hiesige Rhede auf- 
gesucht, wo er sich sogleich beim Kontrolleur gemeldet håbe und das Schiff 
durch denselben vcrsiegeln lassen, zu welchem Ende er einen Attest dessel- 
bigen Kontrolleurs Jensen Produzierte. Auf hiesiger Rhede håbe er kontra- 
ren Windes wegen mehrere Tage liegen miissen und håbe erst am 26. 11. 
Augustenburg crrcicht. Er håbe sich anderen Tages sogleich bey der Sonder
burger Zollstelle gemeldet und glaube durch diese Meldung und die gesche- 
hene Vcrsicherung in Apenrade jede Kontravention von sich abzulehncn. — 
1810, 23. 2.: Was die hiesige Zollversiegelung anlange, so hatten sie sclbigc, 
da sie allerhand Schiffsgeråthe, als Trossen etc. im Verschlag gehabt hatten 
wie sie von hiesiger Rhede abgescgelt waren, erbrochen; sie hatten die Zoll- 
vcrsiegelung auch nur zu dem Ende verlangt, um allen Verdacht der Aus- 
loschung zu entgehen. Was die unanståndige und trotzige Begegnung gegen 
den Zollverwalter in Sonderburg betreffe, so ware er sich dessen nicht be- 
wufit, da nicht er, sondern sein Vater beim Zollverwalter in Sonderburg 
gewesen ware. Ferner erschien der Schiffer Jac. Chr. Jebsen und deponierté, 
daE nicht sein Sohn, sondern er beim Zollverwalter in Sonderburg gewesen, 
daE er sich keiner unanstandigen und trotzigen Begegnung gegen den Herrn 
Zollverwalter bewuEt ware. —«

In der Ostscc lagen damals, zur Zeit der Kontinentalsperre, viele englische 

Schiffe, und sehr viele Fahrzeuge sind damals gekapert worden.

Erst im Jahre 1822 fand ich wieder Michael Jebsens Namen im Stadtpro- 

tokoll und den Schiff ahrtsakten; was er in der Zwischenzeit getrieben hat,
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CclpitdH .W/clhlcl Jdoc)! Hl 
im Alter ion Jabrui
Gcmalc IS26

ist nicht zu ermitteln. Es heiBt, dals er an der Kaperfahrt bctciligt war. 

Jedenfalls muft er sehr lange von Apenrade fort gewesen sein, denn erst im 

Jahre 1822, als Mann von 32 Jahren (das war sehr spat), hat er den Bur

gereid gelcistet. Sicher hat er in der Zwischcnzeit gut verdient — wahr- 

scheinlich auf Hamburger Schiffen, denn er hat im Jahre 1821 ein Schiff 

in Altona gekauft — er ist im Jahre 1822 als alleinigcr Reedcr und Eigen- 

tiimer der von ihm sclbst gcfuhrten Brigg »der Schwan«, 601/--’ Com. L. 

groB, ^enannt. Dicscs im Jahre 1809 in Hamburg gebaute Schiff, war be- 

stimmt von Hamburg nach Pcrnau, ferner nach Oporto und benotigt den 

Algierischen SccpaB. In den Schiffahrtsakten heiBt es:

»Comparcnt produzierte den Bielbrief dieses Sc hi ffes de dato Hamburg, 

30. 8. 1809 ingleichen den Mesbrief desselben de dato Altona d. 23. 10.
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Marie Mathilde Ehlers als Braut 
im Alter ron 18 Jahre n

1818 und Kaufbrief de dato Altona d. 30. 11. 1821 ferner den in dem 

konigl. allcrhochstcn Reglement verordneten Rhederbricf sowohl im Origi

nal als Copia fidimata und leistet sodann folg. Eydt:

Ich, Michael Jebsen jun. schwore hiermit zu Gott und auf sein heiliges 
Evangelium einen korperlichen Eydt, dafi ich in dem Schiffe »der Schwan« 
alleiniger Besitzer, Unterthan Sr. konigl. Majeståt bin und das Schiff fiir 
mcine Rechnung equiziert sey, mithin keiner frembden Macht Unterthanen 
in dicsem Schiff wedcr direkten noch indirekten Theil haben, sowahr Gott 
mir helfen soli und sein heiliges Wort. —«

Im Jahre 1823 verlangt er — aufier dem Algierpafi — den lateinischen 

Scepafi. »Das Schiff ist bestimmt von Hamburg nach Pernambuco und an- 

derc Urter.« Er ist also der erste von unseren Vorfahren, der iiber den 

Ozcan gefahren ist.
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Die Stådtischen Protokolle von 1824—1830 sind verlorengegangen, aber es 

scheint, dafi M. Jebsen in diesen Jahren meistens auf Hamburg gefahren 

ist. Das konnen wir aus den Eintragungen in seinem Kassabuch, das noch 

vorhanden ist, schliefien. Ab 1828 fiihrte er die Brigg »Cacilia et Sophia«, 

80 Com. Lasten grofi. Den Schwan hat er 1830 an seinen Bruder Jacob Jeb

sen verkauft. Als Håfen werden angegeben: St. Thomas, Havanna, Matan- 

zas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Malaga, Taragona und immer wieder 

Hamburg. Auch sind die Preise fiir Proviant fast immer in Hamburger 

Courant-Mark angegeben, dieselben muten in heutiger Zeit humoristisch an. 

»600 Pfund Butter = 196 M. Cour., 1712 Pfund Fleisch und Speck = 

764 M. Cour«, fiir den Algierischen Pafi 116,12 M. Cour. und fiir die dazu 

bendtigte eidliche Deklaration 26,80 M C.,woraus man crsieht, wclchc Be

lastung fiir die Schiifahrt diese Algierpåsse, die fiir jede Reise neu bezogen 

werden mufiten, bildeten, und wie dringend notig die Beseitigung dieser 

staatlich angestellten Algierischen Seerauber war. Den AlgierpaR hatte 

Michael Jebsen beim danischen Generalkonsul in Hamburg erhalten. — 

Durch den haufigen Aufenthalt in Hamburg hat er Eingang gefunden in 

die Familie des Marine-Inspektors und Wasserschouts Peter Ehlers, mit 

dessen Tochter Marie Mathilde er sich im Jahre 1826 vcrlobtc. Eigenartig 

war der grofie Altersunterschied der Brautleute, er war 36, sie 18 Jahre alt. 

Die Pastellbilder zeigen ihn als ziemlich håfilich, aber sehr cnergisch, sie 

als hiibsches Mådehen mit starker, blonder Flechtenkrone, blauåugig, mit 

frischen Farben, echt nordisch. Ich glaube, daR fiir ihn diese Heirat einen 

Schritt nach oben bedeutete, denn Peter Ehlers’ Stellung war eine åufierst 

wichtige und dementsprechend auch eine angesehene, und daR er 1831 den 

Posten des Lotsenkommandeurs in Cuxhaven (um den sich sogar ein Ham

burger Senator beworben hatte), erhielt, ist ein Beweis seiner Tiichtigkeit 

und seines Ansehens beim Senat. Das Brautgeschenk Michael Jebsens, nåm-



Brigg »Odin«. Ab 18.38 gejuhrt von Michael Jebsen III

lich 2 wundervolle Armbånder, von denen eins noch unveråndert erhalten 

ist — ein Museumsstuck! — waren fur einen Schiffskapitån åuEerst kostbar, 

aber ein Beweis, daE er gut verdient hatte. Die Hochzeit fand am 9. Okto

ber 1827 in Hamburg statt, das junge Paar blieb zunåchst dort wohnen, wo 

auch die beiden åltesten Sdhne geboren sind.

1831 starb die Mutter, der M. Jebsen mit Rat und Tat zur Seite gestanden 

hat, in Apenrade, und bald darauf hat er das alte Haus in der Schiffbriick- 

straEe ubernommen. Merkwiirdigerweise war es seine Frau, die den Kauf 

und die Ubersicdlung nach Apenrade wollte, weil das Leben in Hamburg 

viel teurer ware und man mit den zur Verfiigung stehenden Mitteln in 

Apenrade besser leben konnte. (Als Kuriosum sei angefiihrt, daE man da

mals mit der Postkutsche 3 Tage fiir diese Reise bendtigte!) Sicher ist, daE 

M. Jebsens Frau dadurch der Familie einen groEen Dienst erwiesen hat. 

Was ware wohl in Hamburg aus den Jebsens geworden? — Marie Mathilde



Die Bdrse der gefluchteten Scblesuig-l lolsteiner im »7’richter« (Hamburg-St. Pauli)

Jebsen, geb. Ehlers, scheint iiberhaupt eine sehr praktische Frau gewesen zu 

sein — manchmal allerdings auf Kosten der Pietåt. Wie in dieser auEerst 

wichtigcn Frage, so ist sie wohl auch sonst der bestimmende Teil der Ehe 

gewesen, viclleicht auch der geistig bedeutendcre, womit nicht gesagt sein 

soli, dafi Michael Jebsen unbedeutend gewesen ware. Er war sicher ein sehr 

tiichtigcr Kapitan und ein auBerst geachteter Mann, dessen Fachurtcil in 

Schiffahrtskreisen viel galt. Ich håbe wiederholt gefunden, dals er als Sach- 

verstandiger, cinmal als »Kunstverstandiger« (dies sogar vom prominente- 

sten Apenrader Reeder Jorgen Bruhn) mit der Taxierung von Schiffsscha- 

den beauftragt wurde. Er soli ein sehr scharfer Kritiker und im Umgang 

wenig liebenswtirdig gewesen sein, desto zuvcrlassiger war er und ganz ge- 

wiB ein guter Mcnschenkcnncr.

Die »Cacilic et Sophie« hat Michael Jebsen noch bis 1836 selbst gcfuhrt, 

als Zicl wird håufig Pernau und Oporto, aber wiederholt auch Pcrnambuco 

genannt, das schcinbar damals vielfach von Apenrader Schiffcn angelaufen 
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ist. 1837 hat cr die Fuhrung des Schiffes an Jesper Thomsen abgegeben, 

blieb aber alleiniger Reedcr. Aufierdem war er zu gleicher Zeit Mitreeder 

in seines Schwagcrs Michael Regenburg Brigg »Johanna«. Im Jahre 1838 

hat er auf der Paulsen’schen Werft in Apenrade die Brigg »Odin«, 97 

Comm. Lasten, bauen lassen und sie als alleiniger Reeder und Eigentumer 

selbst gcfiihrt. Wicdcrholt erschien Frau Marie Mathilde Jebsen vor dem 

Magistrat und verlangte im Auftrag ihres Ehemannes die Erneuerung des 

Algicrischen Sccpasses, wobei sie den iiblichen »heiligen Eydt« schwort. 

— Im Jahre 1843 hat M. Jebsen die Seefahrt aufgegeben, er vertraute die 

Fuhrung des »Odin« dem Schiffer Lundt an und iibernahm den Posten als 

Hafen-Inspcktor, welchcn Titel er mit dem des Reeders zusammen amtlich 

gcfiihrt hat. — Der »Odin« ist 1852 an der Insel Terceiras der Azoren- 

gruppe gestrandet und total vcrloren.

Aus miindlichcr Ubcrlicfcrung weifi ich, dafi Michael Jebsen Vertrauens- 

mann der Hamburger Reederei Hastedt & Co. beim Apenrader Schiffsbau, 

der damals in hoher Blute stand, war, und dafi er nebenher Weine, die sein 

Schiff aus Malaga, Oporto etc. mitbrachte, verkaufte.

Da Michael Jebsen als gut deutscher Burger bekannt war, soilte er 1849 

festgenommen werden. Das erfuhr er gliicklicherweise auf dem Gut Aarup, 

wo cr seinen Freund Drescher besuchte. Daraufhin ging Michael Jebsen, 

ohnc nach Apenrade zuriickzukehren, nach Hamburg. Er und sein Bruder 

Jacob gehorten dort zu den Schleswig-holsteinischen Fliichtlingen, die ihre 

Borse im Trichtcr hatten. Jacob Jebsen ist in Hamburg geblieben, Michael 

Jebsen kchrtc nach P/2 Jahren in die Heimat zuriick, daR er treudeutsch 

blieb, war fiir ihn sclbstverståndlich. Durch die hamburgische Mutter war 

die Umgangssprache im Hause deutsch, im Gegensatz zu den meisten Fami

lien, die — trotz deutscher Gesinnung — unter sich kartoffeldanisch spra- 

chen. Wie ja iiberhaupt durch diese Grofimutter ein weiterer Blick und —



. I licbael J eb sen III
Reeder und Hajen-Inspector 
irn Alter von 65 Jabren

mit gånzlich frischcm Blut — auch groBerc gcistige Bcgabung in die Fami

lie gckommen ist. Auch war sic eine liebcnswurdige, gewandtc und gcbil- 

dete Frau, an der ihre Kinder mit bewundernder Liebe hingen. Allcrdings 

hat sic diese Eigenschaften ihren beiden åltesten Tochtern nicht vererbt, die 

sie schcinbar ziemlich in den Schattcn gestellt und hauptsåchlich zu prak- 

tischcr Arbeit crzogen hat. —

Der ausgcsprochenc Licbling des Vaters war Michael, sein 3. Sohn, und ein 

Bcwcis scincr Menschcnkcnntnis war sein Urtcil, das er schon iiber Michael 

als Schuljungcn failte: er ist der tiichtigstc und begabtestc von meinen Sbh- 

ncn. Wie recht hat er mit dicser Einschåtzung gchabt! —

Trotz des groBcn Altersunterschicdcs hat Michael Jebsen seine Frau iiber- 

lebt, diese starb an den Folgcn einer — angeblich nicht gegluckten Brust- 
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Operation (Krebs?) 1860, 52 Jahre alt. Den Vater betreuten seine Tochter 

Thilde und Emma, mit besonderer Liebe hing er an seiner Schwieger- 

tochter Johanne Jebsen, die eine ebenso schone wie liebenswiirdige Frau 

war. — Michael Jebsen starb 1863, 73 Jahre alt; seinen Lieblingssohn hat 

er 1862 zuletzt gesehen; sein Sohn Heinrich ist im Jahre 1858 — 20 Jahre 

alt — verschollen und sein Sohn Peter ertrank 1861. Ihn tiberlebten 2 Sohne 

und 2 Tochter; viel Leid und Kummer ist ihm erspart geblieben, sind doch 

aufier den Erwahnten 1 Sohn und 1 Tochter in ihren besten Jahren ge- 

storben.



Familie Ehlers

Wenn Dr. Lorenz Christensen in seiner Broschure: »Die Vorfahren vater- 

licherseits des Schiffsrheders J. Jebsen« schreibt, dafi es sich bei den Ehlers 

um eine alte Hamburger Schifferfamilie handelt, so ist das ein Irrtum. Peter 

Ehlers stammt aus dem Kehdingcr Land, seine Frau aus Mecklenburg. Die 

Ehlers’ waren eine alt-eingesesscne Bauernfamilie. Schon im Jahre 1366 

wird im Stadtbuch von Stade ein Peter Ehlers crwahnt, der »um 5 

Mark ein Hunt Land in Assel kauft.« Natiirlich wissen wir keinen Zusam- 

menhang zwischen diesem und unserem Ahnherrn Peter Ehlers. Aber aus 

den Kirchenbiichern wissen wir zuriick bis zum Urgrofivater des letzteren, 

Frerk Ehlers (er lebte von 1631—1714), und er war bereits Pachter auf 

dem »Asseler Sand«, wie nach ihm sein Sohn Carsten Ehlers, geb. 1676, 

der den betr. Hof dann als Eigentum erwarb. Auf ihn folgte als Besitzer 

sein Sohn Peter Ehlers (1731 —1803), und dessen Sohn Peter, unser Vor

fahr, wandte sich der Schiffahrt zu. Es scheint, dafi ein alterer Sohn, Jacob, 

den vaterlichen Hof ubernommen hatte, der bis 1839 im Besitz der Familie 

Ehlers geblieben ist. —

Peter Ehlers war also rein bauerlicher Herkunft, auch von Seiten seiner 

Mutter, einer geborenen Wetegrowe, die einem sehr angesehenen Geschlecht, 

das als Wappen 3 Weizenahren fiihrte (Wete bedeutet Weizen), angehorte. 

Allerdings war es hier an der Elbe und in grofier Nahe Hamburgs wohl 

vielfach Brauch, dafi die jiingeren Bauernsdhne zur See gingen, und da
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I\'cr l:.hlcn als Hamburger
Lotscncom ni and c nr

mchrere Khlcrs als Schiffer im Kirchcnbuch angefuhrt sind, ist anzunehmen, 

dals nahc Bczichungen zur Schiffahrt auch fiir Peter Ehlers vorhanden wa

ren. — Peter Ehlers geb. d. 28. 10. 1773, war zunåchst Kapitan, sicher in 

Hamburg, denn er leistete am 6. 2. 1801 schon dort den Burgereid und 

wurde gleich darauf zum Inspektor des Arsenals und des Tonnenwesens 

und wenig spater zum Wasserschout ernannt (oberster Hafenbeamter in 

Hamburg). lir mufs also fraglos ein sehr tuchtiger und ebenso zuverlassigcr 

Mann gew esen sein, da cr schon in so jungen Jahren diesen verantwortungs- 

vollen Posten crhielt; von seiner Tuchtigkeit und Energic sprachcn seine 

Enkclinnen sehr oft.

Im Jahre 1800 heiratete Peter Ehlers Johanna Catherina Maria Gagzow, 
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die Tochter des Schiffsbaumeisters Joachim Andreas Gagzow aus Wismar. 

Wir sind iiber diese Vorfahrenreihe iiberraschend gut unterrichtet durch den 

Dr. jur. Gagzow in Giistrow, der die Familienforschung sehr griindlich gc- 

leistet hat. Allerdings halte ich seine Theorie, dafi die Ritter von Gagetzow, 

die im 14. Jahrhundert in Wismar und Umgegend eine grofie Rolle spielten, 

unsere Vorfahren waren, fur absolute Phantasie, denn die Verbindung mit 

der spateren Zeit fehit ganzlich. Aber es steht zweifelsfrei fest, dafi der 

etwa 1620 geborene Jacob Gagzow, Grofibauer in Gramkow, unser Vor- 

fahr war. Er mufi ein entschieden tiichtiger Mann gewesen sein, der es in 

jener bitterarmen Zeit nach dem 30jahrigen Krieg fertigbrachte, Geld an 

die Accise in Wismar auszuleihen. Trotzdem wurde er, wie es zu damaliger 

Zeit iiblich war, vom Rittergut »gelegt« und seine Kinder wieder abhangig 

gemacht. Erst sein Enkel, Christian Gagzow, brachte es vom Grofihirten 

wieder zum freien Bauern auf der Insel Poel, was in damaliger Zeit eine 

tiichtige Leistung war. — Dessen jiingster Sohn, aus der 3. Ehe, Joachim 

Andreas, geb. in Fahrdorf auf Poel im Jahre 1739, Schiff szimmermanns- 

Geselle in Wismar, kam nach Hamburg, wurde dort Meister und heiratete 

im Jahre 1777 Anna Dorothea Bohn aus Blankenese, Tochter des Schiffs

baumeisters Johann Bohn. Da dieser Name auffallend oft auf den Nord- 

friesischen Inseln vorkommt und in damaliger Zeit sehr rege Beziehungen 

zwischen diesen und der Niederelbe bestanden, ist anzunehmen, dafi hier 

wieder ein Schufi friesisches Blut in unsere Familie hineingckommen ist.

Peter Ehlers hatte eine Dienstwohnung im Gebaude der Marine-Inspektion 

in der Admiralitatsstrafie innc. Hier ist also im Jahre 1808 Marie Mathilde, 

unsere spatcre Grofimutter, geboren und hat ihre Kindheit und Jugend ver- 

bracht. Nach Aussage ihrer Tochter soli sie der ausgesprochene Liebling 

ihrcs Vaters gewesen sein, wahrscheinlich hatte sich seine Klugheit dieser 

Tochter am starksten vererbt, wie ich auch uberzeugt bin, dafi unser Vater 
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seinem Grofivater in seiner Begabung und seinem Wesen stark nachgeschla- 

gen war und vor allcm die Fahigkeit im Umgang mit seinen Mitmenschen 

von ihm ererbt hat.

Peter Ehlcrs hat die sehr gute Stellung als Lotsen-Kommandeur nur 2 Jahre 

innegehabt, er starb aus vollem Schaffen heraus am Herzschlag im Jahre 

1833. Unsere Tante Thilde Jebsen erzahlte mir eine Bemerkung von ihm 

aus den zwanziger Jahren: Nu ward’n de Lud ganz verriickt. Nu wyll’n se 

all mit Damp seilen! —

AuEer 5 Tochtern hinterliefi er nur einen Sohn, Heinrich (1816 geboren), 

wie sein Vater wurde auch er Kapitan. Er war sehr tiichtig, brach im Krim- 

kricg die Blockade von Sewastopol und erhielt dafiir eine ansehnliche Gra- 

tifikation vom Russischen Staat. Spater wurde er Oberinspektor bel der 

Hamburg-Amcrika-Linie. Er war ein kostliches Original, von dem es noch 

viele Anekdoten gibt. Unser Vater dankt ihm die Bekanntschaft mit der 

Familie Diederichsen, die ja von unendlichem Wert fiir uns geworden ist, 

ebenso die Empfehlung an Herrn Krupp, auf die Vaters Anstellung dort 

erfolgtc. — Der einzige Sohn von Onkel Heinrich Ehlers ist nach Amerika 

gegangen, seine Kinder sind vollstandig Amerikaner geworden und die Ver- 

bindung mit ihnen ist leider erloschen. —



Die Kinder von

Michael und Marie Mathilde Jebsen

1. Jacob, geboren 1828 in Hamburg.

Es heifit, dafi seine Grofimutter in Apenrade an dem Tage, als sie die Nach- 

richt von seiner Geburt erhielt, die beiden Linden im Gartcn des Stadthau- 

ses, die heute noch stehen, gcpflanzt håbe. — 1832 zogen seine Eltern nach 

Apenrade, er ist also dort aufgewachsen und ging nach seiner Konfirmation 

zur See. Er soli der Lieblingssohn seiner Mutter gewesen sein, zu der er stets 

sehr zartlich war. Etwas weichlich,kiinstlcrisch begabt, ein sehr guter Tisch- 

redner, aber kein guter Geschaftsmann, nicht energisch und dabei in Geld- 

sachen etwas flott, so schildertc ihn Tante Marie Jessen. Er heiratete 1860 

Mette Johanne Offersen und lebte sehr gliicklich mit ihr. Sie fuhr zunachst 

mit ihm zur See, 2 Kinder sind draufien geboren, Michael und Hans. Nach 

der Geburt der Tochter Marie Mathilde (1865) blieb sie in Apenrade im 

alten Stadthaus, das Jacob Jebsen von seinem Vater ubernommen hatte. Er 

ging dann wieder zur See und ist bereits 1866 in Soerabaja auf Java an der 

Cholera gestorben. Seine Witwe und Kinder (Hans starb klein) blieben in 

aufierst bescheidenen Verhaltnissen zuriick. Wir haben unsere Tante Jo

hanne sehr lieb gehabt, sie ist 90 Jahre alt geworden, 65 Jahre lang Witwe 

gewesen! — Wie oft war dies das Los der Kapitansfrauen!

2. Peter. Er wurde — wie es in damaliger Zeit fast selbstverståndlich war 

— ebenfalls Seemann, als tiichtiger Kapitan hat er mit seinem Schiff 

»Boreas« recht gut verdient. Den Segler verkaufte Peter Jebsen in Brasilien, 
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wo cr krank geworden sein soli. Verlobt war er mit Botilde Jebsen, seiner 

Doppelkusinc. Er reiste von Brasilien als Passagier mit einem Dampfer nach 

Haus; in der Biscaya ist er verschwunden, ohne daft ein Mensch gesehen 

hat, wie. Es soli wohl Sturm und schwere See gewesen sein, aber nach Aus- 

sage des Kapitans nicht so stark, dafi ein erwachsener Mensch iiber Bord 

gespult werden konnte. Ob Peter Jebsen freiwillig gegangen oder das Opfer 

cines Vcrbrechcns geworden ist, hat niemals aufgeklårt werden konnen. — 

3. Marie Mathilde, geb. d. 18. 10. 1832, verheiratet mit Jes Nicolai Jessen 

(Kapitan). Sie spielte in unscrer Kindheit eine grofte Rolle, wir waren sehr 

vicl bei ihr und plagten sie immer: »Erzahl von Deiner Kinderzeit!« Sie 

kam unserem Wunsch gern nach, und daft ich vom groBelterlichen Haus 

und von Alt-Apenrade ein ganz lebendiges Wissen håbe, danke ich zum 

grotten Teil ihr. — 1857 heiratete sie und ging — wie es damals iiblich war 

— mit ihrem Mann zur See (mit der neugebauten Bark »Tuisco«), und auch 

von ihren Reisen wuttte sie anschaulich zu erzahlen: wie sie an der China- 

kiiste in einen Taifun geraten waren, und wie sie deshalb durch widrige 

Winde eine sehr lange Reise gehabt hatten, das Brot knapp wurde und wie 

ihnen das Gliick widerfuhr, auf hoher See einem Walfanger zu begegnen, 

der ihnen auf ihre durch Flaggensignal gestelite Bitte ein Boot voller 

Schiffszwieback langsseit brachte, wie sie in der Maghellanstratte so gefro- 

ren hatte, daB sie am hellen Tage ins Bett gekrochen ware etc.

Schon mit 45 Jahren konnte Onkel Jessen sich als ganz gut gesteliter Mann 

zur Ruhe setzen. Er wurde in Apenrade Senator und als Freimaurer Meister 

vom Stuhl, mit seiner Frau bewohnte er das Haus in der unteren Schiff- 

briickstratte (spater Besitz von Engelbrecht), damals noch mit grofiem Gar- 

ten, dessen Pflege hauptsachlich Tante Marie oblag, die sehr viel davon ver

stand, besonders ihre Rosen waren fast eine Sehenswiirdigkeit. Angeblich um 

Steuern zu sparen, bauten sie sich 1885 ein Haus an der Norderchaussee (die-
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Bark »Boreas«. Ge/uhrt von Capitcin Peter Jebsen. J 1S6I

se gehorte damals noch zu Kolstrup), und dieses Haus liebten wir Kinder 

sehr, Tante Marie zu besuchen war ein HauptspaR. Die Hauslichkeit von 

Onkel und Tante Jessen war typisch fur die damalige Zeit. Sie lebten sehr 

behaglich, ruhig, ohne Sorgen und Aufregungen, hatten vicl gemiitlichen 

Verkehr mit alten Kapitanen, einer prachtigen Menschensorte (leider ganz 

ausgestorben). Von Unsicherheit und Aufregungen der spateren Zeit wuBte 

man damals noch nichts.—Nach Onkel Jessens Tod, 1892, verkaufte Tante 

Marie das Haus und zog in die Schiffbriickstrafte, wohnte neben uns und 

lieB eine Pforte in den Gartenzaun machen, sodaR wir »hinten herum« zu 

ihr gehen konnten. Als Witwe schloK sie sich ganz von der Aufienwelt ab, 

wurde etwas menschenscheu und bitter. Sie war entschieden sehr klug, aber 

— was fur manche Jebsens gilt! — aus Versehen eine Frau geworden, ur- 

teilte sie mit dem Verstand und nicht mit dem Herzen. Daran mag ihre
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Christian VIII. Das erste in Apenrade hehennatete Dampf schiff 
(gemalt IS i I von Jacob Heinrich Jebsen)

Kinderlosigkeit auch schuld sein. — Aber gegen uns Kinder war sie gtitig 

und schenken war ihr eine Frcude; wir hingen sehr an ihr. Sie starb im Juli 

1900 an der Schwindsucht. —

4. Tbilde und Michael, die Zwillingc, geb. d. 27. 9. 1835.

Leider war unscrc Tante Thildc etwa 50 Jahre zu fruh auf die Welt gekom- 

men, in einer Zeit, in der es eine Bcrufsergreifung der unverheirateten Toch- 

ter noch nicht gab. So wurde ihr das Los der Familientante zuteil, und eine 

erfreuliche Ausgabc diescr Kategorie war sie nicht. Die Erziehung hat wohl 

manchcs an ihr versaumt. Denn ihre Mutter, selbst eine liebenswiirdigc und 

gesellschaftlich gewandte Frau, erzog ihre Tochter nur zu praktischer Ar- 

beit, fand es iiberflussig, dafi sie einmal von zu Haus fortkamen — was 

schon damals unbedingt zur Erziehung eincs jungen Madchens gehorte — 

und scheint sie sehr in den Schatten gestellt zu haben. Dennoch sprachen 
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ihre Tochter mit groBer Verehrung von ihr. — Hiibsch ist Tante Thilde 

niemals gewesen, und da Liebenswiirdigkeit wohl nie zu ihren Tugenden 

gezåhlt hat, ist es nicht weiter erstaunlich, daB sie unverheiratet geblieben 

ist. In ihrem Alter erzahlte sie allerdings von einem Heiratsantrag eines 

Kapitans, den sie unter der Bedingung, in Apenrade zu wohnen, hatte an- 

nehmen wollen. Aber da er auf Hamburg fuhr, war dies nicht moglich, und 

sie erklårte: »Nein, dann mag ich nicht daruber sein.« Eine andere Hcirats- 

Anekdote von ihr sei hier noch zum Besten gegeben: Magnus Fischer, von 

Beruf Kapitan, war infolge eines Sonnenstichs geisteskrank geworden. Als 

>>Tumpiger« hatte er sich in Tante Thilde verliebt und begliickte sie taglich 

mit seinem Besuch. Ihre ganze — wahrlich bedeutende — Grobheit fruch- 

tete nichts, er warb weiter um ihre Liebe. Da horte zum Gliick Tante Jo

hanne Jebsen von seiner krankhaften Angst vor Fuchsen. Als cr eines Tages 

wieder die Treppe hinaufstieg, stiirzte sie mit dem Schreckensruf aus ihrer 

Tur: »Fisker, de er saa mange Mikkeler her!« — »Uch ha« — Fischer macht 

auf dem Absatz kehrt, rannte hinaus und wurde im Hause Jebsen nicht 

mehr gesehen. —

Als ihr Vater, dem sie den Hausstand gefiihrt hatte, im Jahre 1863 gestor

ben war, blieb sie im alten Haus wohnen, 60 Jahre lang, bis zu ihrem Tod, 

und fur ihre Schwagerinnen war sie das Hauskrcuz. Denn sic war auBcr- 

ordentlich herrschsuchtig, furchtbar launisch und muBte zu allem und 

jedem ihren Senf geben. War ihre Kuchentur zu, dann war die Laune 

schlecht, und man ging ihr dann lieber aus dem Weg. Tante Johanne Jeb

sen, mit der sie zunachst zusammenwohnte, lieft sich nichts von ihr gefallen, 

im Gegensatz zu unserer Mutter, der sie in alles und jedes hineinredete. Mit 

uns Kindern hat sie furchtbar geschimpft und kommandiert — mit mir vor 

allem wegen meiner Linkshandigkeit. Sie lieft nicht gelten, daB diese eine 

Vcranlagung, ja eine Vererbung war, und erklårte mir: »Du hast nicht vici 
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Ehre im Leibe« (worauf ich ihr ins Gcsicht lachte). Spater gcwdhnten wir 

uns einen naseweisen, beinahe schnoddrigcn Ton ihr gegeniiber an, und dem 

war sie nicht recht gcwachsen.

Nun, sie hatte auch ihre guten Eigenschaften, im Grunde war sic gutmiitig. 

Sie sclbst konnte uns furchtbar herunterputzen, aber wehe, wenn Ferner- 

stehende uns ubel wollten, dann trat sie sehr energisch fiir uns ein. Auch 

war sie auBerst freigiebig und schcnkte fiir ihre Verhaltnisse recht iippig, 

und bei ihren Gastereien war immer sehr iippig gebacken und gekocht. — 

Als sie und Tante Johanne einmal reiche Dividende bezogen hatten, luden 

sie Tante Mathilde und Tante Clara mit ein zu einer Reise nach Berlin, die 

kostlich gewesen sein muE. Tante Thildes standige Redensart war: ach 

Schied, zum Sparen sind wir nicht in Berlin (wie ja iiberhaupt Sparsamkcit 

keine Jebsen’sche Eigcnschaft und erst recht nicht Tante Thildes Starke 

war). Ihr besonderer Liebling war ihr Neffe Jacob; ihren Bruder Michael 

hat sic vergottert, er hat sic nicht von ihrer grantigen Seite kenncngelcrnt. 

Und dann war sic sehr kinderlieb, vor allem zu den kleinen Madchcn der 

Familie; mcinc Gertrud wickclte sie um den Finger. »Ich soli jetzt mit in 

den Gartcn!« — Sic war von rcichlich groBer Offenhcit und machte aus 

ihrem Herzen keine Mordcrgrube. Typisch war ihre AuBcrung zur Geburt 

der kleinen Clara Jebsen: »Schied, ’ne Tochter? Was sollen wir mit der!« 

Auch besaB sic einen groBen, aber recht derben Humor. Eine ihrer kost- 

lichstcn Bcmerkungen sei hier angefiihrt. Ein Madchen von uns teilte ihr 

kleines Malheur unsercr alten Kdchin mit folgenden Worten mit: »Mir hat 

der liebe Gott einen groBen gesunden Jungen geschenkt.« Dazu Tante 

Thilde: »Herreste Gud, skal han nu og ha’ e Skyld for det«? —

Im iibrigen war sie praktisch, tiichtig und konnte stark arbeiten, — wenn 

sie wollte. In einem groBen Wirtschaftsbetricb hatte sie schon ihren Posten 

ausgefiillt. —
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88 Jahre ist sie alt geworden, war schliefilich kindisch und sehr schwierig, 

sodafi ihr Tod keine schmerzliche Liicke rifi. Aber aus unserer Kindhcit ist 

sie nicht fortzudenken, zum alten Haus gehorte sie unbedingt, und es ist 

nicht verwunderlich, dafi ihre Hausgenossen behaupteten: Thilde spukt im 

Stadthaus! — (Uber unseren Vater Michael Jebsen schreibe ich bcsondcrs). 

5. Heinrich, geboren 1838.

Er war der hiibschestc der Bruder Jebsen, sehr grofi und schlank, allgemein 

beliebt, und verkehrte wie Kind im Hause von Herrn Joh. Caspar Koch, 

der ihn wie einen Sohn behandelte. Er ging — wie es damals selbstvcr- 

ståndlich war — zur See. Seine letzte Reise ging von Melbourne mit der 

Bark »Camilla« nach Hause, wo er sich zum Stcuermanns-Examen vorberei- 

ten wollte. Heinrich Jebsen sah jedoch die Heimat nicht wieder, denn die 

Bark »Camilla« ist im Jahre 1858 verschollen. Tatsache ist folgendes: Hein

rich Jcbsens Mutter kam eines Morgens zum Kaffeetisch und fragte ihre 

beiden Tochter: »Wcr von euch hat mich heute Nacht gerufen?« Beide ver- 

ncinten, der Vater betsritt cbenfalls, dafi jemand gerufen hatte. Aber die 

Mutter blicb dabei: es hat einer dreimal laut: »Mutter!« gerufen. Als bald 

darauf die Bark »Camilla« iiberfållig wurde, sagte sie: »Also hat mcin Sohn 

Heinrich mich gerufen.«

6. Emma Dorothea, geboren 1841.

Sie war als die Jiingste der Verzug der Familie, sehr hiibsch, liebenswiirdig, 

im Wesen der Mutter sehr ahnlich (Eine der wenigen Personen, vor denen 

Tante Thilde Respekt hatte!). Sie hatte Ungliick. Als junges Mådehen liebte 

sie einen hiibschen, reizenden und gewandten Mcnschen, der aber ein leicht- 

sinniger, schwacher Charakter und dem Alkohol ergeben war. Als er bei 

ihrem Vater um sie anhielt, erklårte dieser rund heraus: Ihncn vertraue ich 

meine Tochter nicht an. Ihr war diese Licbe wohl sehr ernst, denn 3 Jahre 

lang hat sich diese Sache hingezogen. —
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Sic heiratete dann den Kapitån Stallknecht, der sie sehr lieb gehabt und 

ganz bcstimmt gut behandelt hat, ein kleines Mådehen wurde im Jahre 

1865 geboren. Ihr Mann war fort zur See, als sie in einer Novembernacht 

1865 sich im Apenrader Hafen ertrånkt hat. Als Motiv gab man Wochen- 

bett-Psychose an. Tatsåchlich ist ihr die Milch durch eine grofie Aufregung 

pldtzlich weggeblieben, was bei ihr krankhafte Schwermut zur Folge hatte. 

Eine andere Lesart ist, daR sie mit ihrer ungliicklichen Liebe nicht fertig 

geworden ist. — Ihr Bruder Jakob hat sie im Hafen gefunden. Ihr Kind 

s:arb bald darauf an Diphtherie.





KlNDHEIT

Das Apenrader Kirchenbuch meldet am 27. September 1835: ein Zwil- 

lingspaar dem Schiffskapitån Michael Jebsen und Frau Marie Mathilde 

Jebsen geb. Ehlers. Das Mådehen heifit Thilde Christine, der Knabe 

Michael.

Das gute Blut beider Eltern — vom Vater nordschleswigsch, friesisch, hol- 

steinisch, cventuell etwas hollåndisch und ganz gering mitteldeutsch, von 

der Mutter niedersåchsisch-friesisch-mecklenburgisch — hat in diesem Sohn 

seine bestc Mischung hervorgebracht und in ihm die tiichtigste Befåhigung 

und den hervorragendsten Charakter vereint. Er wurde der beste Sohn 

seiner Vaterstadt Apenrade, die er mit heifiem Herzen geliebt hat. — Frei- 

lich, in dem neugeborenen Baby konnte man damals noch nichts Besonderes 

vermuten. Das wesentlich kraftigere Kind war Thilde, und da die Mutter 

nicht beide Kinder nåhren konnte, Flaschenernåhrung aber noch nicht auf- 

gekommen war, wurde eine Amme fiir Thilde angenommen, wåhrend die 

Mutter den zarteren Jungen stillen wollte. Aber diese Rechnung war ohne 

Thilde gemacht. Sie war weder durch Klapse noch durch Hunger zu bewe- 

gen, die Ammenbrust zu nehmen, ihre spater sprichwortlich gewordene 

Energie åuBerte sich schon damals. Also mufite die Mutter kapitulieren, der 

Knabe sich mit der Amme begniigen. Nun, sie scheint ihm gut bekommen 

zu sein; blieb er als Kind auch klein und mager, so wurde er doch ein ge- 

sundcr, kråftiger Junge, der sich durchzusetzen wufite. — Ubrigens ist er 

der erste månnliche Jebsen, der im alten Stadthaus das Licht der Welt er- 

blickt hat.
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Apenrade war von jeher ein Kindheitsparadies. Die herrliche Umgebung, 

das Streifcn durch Wald und Feid haben die Kinder vor 100 Jahrcn schon 

gcnossen. Die Lebensader blieb die Forde. Keine andere Stadt der Herzog- 

tumer hat im Verhaltnis zu ihrer Einwohnerzahl solche starkc Bindung an 

die Schiffahrt gehabt wie Apenrade; die Zahl der hier beheimateten Schiffe 

belief sich im Jahre 1840 auf 54. Wohl noch starker wurde das Leben der 

Stadt vom Schiffsbau beherrscht. Es ist Tatsache, dafi schon Wallenstein 

die Anlage einer Schiffswerft in Apenrade erwogen hat, da flir die damalige 

Technik hier die Voraussetzungen, vor allem durch die reichen Eichen- und 

Eschenbcstånde der Walder, sehr gunstig waren. Wenn dieser Plan auch 

nicht zur Ausfiihrung gelangte, so ist doch schon Mitte des 17. Jahrhunderts 

eine kleine Werft auf dem Gelande der heutigen Anscharklinik entstanden, 

der Grunder Asmus Rolfsen war ein Vorfahr von Michael Jebsen. Spater, 

vor allem Anfang des 19. Jahrhunderts, bliihte der Schiffsbau auf, sogar 

Hamburger Reedereien liefien ihre Schiffe in Apenrade bauen; es soli in 

jenen Zeiten ein aufierst starker Betrieb am Hafen und auf den Wcrften 

gewesen sein. Fur die Jungens war der Stapellauf ein besonderer »Schau«. 

Es kam namlich oft vor, dafi ein neugebautes Schiff nicht abrollen wollte, 

dann mufiten die Jungens in enger Kette von Luv nach Lee laufen, mit tiich- 

tigem Stampfen. Schliefilich setzte sich dann der Neubau in Bewcgung und 

glitt — unter brausendem Hurrah der Jungens! — in sein Element. Wie oft 

ist Michael Jebsen dabei gewesen!, wie iiberhaupt das Leben am und auf 

dem Wasscr sein Element war. Aber auch das hausliche Leben verlief sehr 

glticklich.

Aus den Erzahlungcn von Frau Marie Mathilde Jessen, geb. Jebsen, håbe 

ich viel iiber das Elternhaus von M. Jebsen erfahren. Die hamburgische 

Mutter hatte natiirlich einen weiteren Horizont als viele der Apenrader 

Frauen, ein grofierer Lebensstil scheint geherrscht zu haben, dazu kam, dafi
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Die a!te Schiff briicke genan nt »Vippen« — 1820—1827. 
Im Hintergrund *Friedrichslust*.

im Hausc nur Deutsch gesprochen wurde und daB die starken Familienbc- 

zichungcn nach Hamburg auch den Geist des Hauses beeinflufit haben. 

Bcsondcrs stimmungsvoll soli die Dammerstunde gewesen sein, die im Win

ter taglich innegchalten wurde. Da versammeltc sich die Familie im Wohn- 

zimmcr am offenen Feuer, die Mutter spielte das Spinett, die Kinder sangen 

und pfiffen dazu (die Tochter Marie und Thilde wurden zum Schweigen 

verurteilt, weil sie »kråchzten«!) — Sicher ist Michaels Sangesfreudigkeit, 

die cr bis zu seinem Tod behielt, durch diese mutterliche Anregung stark 

gcfordert worden. (Er hatte einen sehr guten Bariton.) —

Dancbcn hat die cnergische, tiichtige Frau ihre Kinder fest angefafit, sie 

haben ihr aufs Wort gehorcht. Da der Vater noch bis zum Jahr 1843 sein 

Schiff selbst fiihrte, lag auch bis dahin zur Hautsache die Erziehung in 

ihren Hånden. So hatte sie z. B. den Standpunkt: (den sie ihrem Sohn Mi
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chael stark vcrerbt hat!) Der Fresser wird nicht geboren, sondern erzogen! 

und hat dementsprechend gebremst, wenn der Appetit ihrer Kinder iiber 

das notige Mafi hinausging.

Diese Taktik hat der Sohn ihr spater sehr gedankt, denn dafi er als Schiffs- 

junge immer an der iiblichen Verpflegung genug hatte — im Gegensatz zu 

den Bauernsohnen, die viel krittelten und mit ihrer Ration nicht auskamen, 

— schob er auf diese miitterliche Erziehung.

Als dann der Vater an Land blieb und den Posten des Hafeninspektors 

iibernahm, wurde die Verbindung mit der See noch starker. Michael war 

ein aufierst waghalsiger Junge. So sauste er einmal im selbstgebauten Segcl- 

schlitten iiber das Eis der Forde und geriet dabei in eine von Fischern ge- 

schlagcnc Wake, was ihm beinahe das Leben gekostet hatte. Dabei war er 

ein sehr eifriger, interessierter Schiiler, sogar im Konfirmandenunterricht. 

Ofters soli der Pastor gesagt haben: Michael, lafi Wilhelm auch mal reden! 

(Dieser Wilhelm sprach dann ungliicklicherweise bei der Konfirmation das 

Glaubensbekenntnis: ». . . der empfangen ist vom heiligen Geist, geboren 

von Pontius Pilatus«!).

Eigenartig war, dafi Michael Jebsen sehr lange klein und schmachtig blieb, 

so dafi niemand in ihm den energischen, forschcn Jungen vermutete. Ein

mal, beim Hcimweg von der Schule, rempelte ihn ein grofier, vierschrotiger 

Bursche an und stiefi ihn vom Biirgersteig. Michael warf sofort seine Bii- 

chertasche hin, sprang den Angreifer an, warf ihn zu Boden (der mag nicht 

schlecht verdutzt gewesen sein!) und verhautc ihn gehorig. Ein alter Kapi- 

tan, der den Zweikampf sehr amusiert zugeschaut hatte, driickte ihm 2 

Schilling Courant in die Hånd: Jebsen, das hast du fein gemacht. Lafi dir 

nur nichts gefallcn! — Auch diese Devise hat er im Leben befolgt.

Nattirlich gingen die Kriegsjahre 1848—51 nicht spurlos an der Familie 

voriibcr. Michael hat damals geholfen, den grofien Danebrog, der am Hafen 
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wehte, im Angesicht einer auf der Reede liegenden danischen Fregatte her- 

unterzuholen; die Fahne hing spater in der Ruhmeshalle in Berlin. Gelegent- 

lich haben die Kinder aus dem Dachfenster zugeschen, wie vor dem Suder

tor deutschc und danische Truppen gegeneinander kåmpften; naturlich fan

den sie die unruhigen Zciten sehr interessant. Die Eltern standen, wie be- 

reits erwahnt, auf der deutschen Seite, was zur Flucht des Vaters fiihrte! 

Wahrend dessen Aufenthalt in Hamburg ereignete sich dann der Zwischen- 

fall, der auf Michael Jebsens Entwicklung entscheidend eingewirkt hat, und 

den ich deswegen ausfiihrlich unter Zugrundelegung des Protokolis wieder- 

gebe.
Apenrade, den 10. Mai 1851.

Nach einem vom Konigl. Amtshause eingelaufenen Schreiben ist der Knabe 

Michael Jebsen gestern Abend vom Herrn Amtmann angehalten, weil er 

sich schuldig gemacht hat, ein aufruhrerisches Lied gesungen zu haben, der 

gleichen Verfehlung haben sich schuldig gemacht 2 Segelmacher-Gesellen, 

die auch gestern Abend angehalten worden sind. Vorgefiihrt aus dem Arrest 

wird der Knabe Michael Jebsen, 15V2 Jahre alt, letzte Ostern konfirmiert. 

Er ist der Sohn des seit letztem Sommer abwesenden Schiffskapitans Michael 

Jebsen, lebt bei seiner Mutter im Haus und lernt momentan beim Segelma- 

cher Frellsten. Er gibt an, dafi er gestern Abend auf einem Spaziergang mit 

2 von Segelmacher Frellsens Arbeitern einen »Freiheitsgesang« gesungen 

hat, den er nach Aufforderung aufgesagt hat:

»Noch ist Deutschland nicht verloren, 
Und Italien erwacht, 
Schleswig-Holstein, neugeboren 
Wird zu Ruhm und Ehr gebracht. 
Und ein Fruhling ist im Lande, 
Wie die Welt noch keinen sah, 
Und es springen alle Bande, 
Und die Freiheit, sie ist da!« —
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Er selbst håbe das Lied so gesungen, aber jemand von den anderen hatte die 

4. Zeile gesungen: wird zur Republik gemacht. Er wiifite aber nicht, wer 

das gewesen ware.

Er erklart ferner, dafi, als sie den Amtmann getroffen, er aufgchort hatte 

zu singen, aber, als der Amtmann vorbei war, hatten sie wieder gesungen: 

»In des Waldes tiefsten Grunden« und »Hinaus in die Ferne«, welchc bei- 

den Lieder nach der Erklarung cines Ratsmitglieds ohne politische Bedeu- 

tung waren. — Er sagt nochmals, dafi er nicht mitgesungen hatte, als sic 

beim Amtmann vorbeigingen, und er hatte gesagt: »Da kommt der Amt

mann, lafit uns jetzt still sein, sonst konnen wir leicht Spektakel kriegen.« 

Der Angeklagte verneint zu wiederholten Malen, das Lied: »Schleswig- 

Holstein meerumschlungen« gesungen zu haben, ebenfalls, dafi er bei seiner 

Verhaftung durch den Amtsdiener Poulsen gesagt hatte: zum Tcufel das 

danische Pack! Der hatte ihn falsch verstanden, Poulsen hatte ihn in den 

Kragen gepackt und mitgezogen nach der Wohnung des Burgermcisters. 

Nachdem die anderen Arrestanten (es war noch ein Junge hinzugekommcn) 

verhort worden, wurde das Urteil gefållt: Der Knabe Michael Jebsen, 15V2 

Jahre alt, der Knabe Georg Ulrich, die Segelmacher Schmidt und Ncu- 

mann haben sich schuldig gemacht, auf offentlichcm Spazicrgang (in der 

Jelmallee) Lieder aufriihrcrischen Inhalts gesungen zu haben. So wird eine 

Polizeistrafe verhangt nach den vorhandenen Umstanden flir Michael Jeb

sen Rutenhiebe unter Aufsicht des Schliefiers, fiir Andreas Schmidt IV2 

Tage Arrest, fiir die beiden anderen ein scharfer Verweis. —

Die Vollstreckung des Urteils ist zwar ein Stiick gute, alte Zeit, denn der 

alte Polizeidiener versetzte Michael Jebsen einen Hieb und sagte: So, nun 

schrei man ordentlich (skrig kuns ordentic!) und dann mach, dafi du hinaus- 

kommst! Dcnnoch hat er diese schmachvolle Behandlung nicmals ubcrwun- 

den; hatte der Amtmann geahnt, welchen deutschen Vorkampfcr er durch
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\ichcul Jublen <1^ Kon-h^Ku/d

seine ungcrcchte Behandlung herangezogen hatte — ob er sich die Sache 

doch nicht anders iiberlegt haben wiirdc? Michael Jebsen selbst hat spater 

gesagt, daB er sich in dieser Stunde gelobt hatte, niemals ein Schiff unter 

dem Danebrog zu fiihren, was auch nicht geschehen ist. —

Viele Jahre spater denunzierte der Heimdal Michael Jebsen, daR er als jun

ger Mensch zu Haft und Priigelstrafe verurteilt worden sei. Er vcrlangte 

darauf vom damaligen Redakteur Matzen an der gleichen Stelle der Zei- 

tung den Widcrruf zu bringen: Es ist unwahr, daft die 1851 iiber M. Jebsen 

verhångte Strafe aus anderen Grunden als wegen Absingens deutscher Lie

der erfolgte. —

Mit diesem schweren Erlebnis war die Kinderzeit zu Ende. 3 Monate spater 

ging M. Jebsen als Schiffsjunge fort, und die Berufsausbildung begann.
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Lehrjahre

Michael Jebsen sagte einmal als alterer Mann: »in meiner Kinderzeit war 

fur einen Apenrader Jungen die Frage nach der Berufswahl iiberflussig.« 

Mit der salzigen Luft atmeten sie die Liebe zur See ein, fast die ganze Be- 

volkerung lebte — direkt oder indirekt — von der Schiffahrt und dem 

Schiffbau, die vielen alten Kapitåne, die ihren Lebensabcnd in Apenrade 

verbrachten, erzahlten den Jungen von ihren See-Abenteucrn, was Wunder, 

dafi ziemlich jeder gesunde Junge Seemann wurde. Da die Familie Jebsen 

seit weit iiber 100 Jahren nur aus Seefahrern bestand, war dieser Beruf fiir 

ihn so selbstverstandlich wie das liebe Brot.

See-1 nterims patent

»Michael Jebsen aus der Stadt Apenrade, alt 16 Jahre, blau von 
Augen, blond von Haaren, klein (!) von Wuchs, wird dieses See- 
lnterimspatent zum Beweise, dafi er berechtigt ist, bis er sein 22stes 
Jahr erreicht, zur See zu Jahren, hierdurch erteilt.
Erteilt unentgeltlich im Gener al-Kriegskommissariat fur das 
Herzogtum Schleswig am 4. April 1851.

v. Moltke.«

Also wurde Michael angemustert auf dem (in Apenrade gebauten) Voll- 

schiff »Georg Heinrich«, 101 Com. Lasten grofi, der Reederei Wieler & Co. 

in Hamburg gehorend, gefiihrt von Capitan Closter aus Dyrhave, und ging 

am 10. 8. 1851 in See. Die alte Segelschiffahrt war eine unvorstellbar harte 
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Schule. Die Unterkunft der Mannschaft, das sogenannte Logis, war bar 

aller Hygiene. Als er spater auf seinen Schiffen im Logis »skylights« und 

»bull-eyes« anbringen lieE, sagte er: Was wuEten wir davon auf den alten 

Segelschiffcn? Wir muEten mit unseren stickig heifien Lochern zufrieden 

sein. — Der Dicnst war furchtbar schwer und streng; welche gewaltige 

Anforderung wurde an den Mut der kleinen Schiffsjungen gestellt, die ja 

noch halbe Kinder waren, wenn sie bei Sturm und hoher See in die Masten 

klettcrn und Segel bergen muEten, wobei wohl mancher iiber Bord gestiirzt 

ist. Dazu die harten Kommandos und die ruden Strafen! Den »Tampen« 

hat wohl jeder gekostet. Aber als die schlimmste Gefahr fiir die Jungens 

erachtete M. Jebsen spater den rohen, gemeinen Ton im Mannschaftslogis 

(aus dicsem Grund forderte er sehr den Schulschiffverein!); sich hier nicht 

ins Schlepptau nehmen zu lassen, erforderte einen starken inneren Abwehr- 

willen, den man kaum von solehen Kindern erwarten konnte. Natiirlich 

war — neben der vitaminarmen Kost — die Wasserversorgung auch recht 

maEig, man war auf das Sammeln des Regenwassers angewiesen; bei lan

ger Diirre und vor allem in den Tropen wurde das Wasser knapp, faulig 

und ungesund — Ruhr und Skorbut waren die Folge bei monatelangem 

Aufenthak auf der See. Kam man dann in einen Hafen, so stiirzte sich alles 

auf Frischgemiise und Obst, leider aber auch auf die Hafenkneipcn. Man

cher Schiffsjunge ist vor dem harten Leben an Bord desertiert und dann fast 

immer vor die Hunde gegangen. — Die Reisen, die M. Jebsen mit dem 

»Georg Heinrich« gemacht hat, waren folgende:

1. Apenrade — Cadix — Rio de Janeiro — Santos — Montevideo — Rio 

de Janeiro — Hamburg. —

2. Hamburg — Newcastle — Rio de Janeiro — New Orleans — Genua — 

London,

wo er am 25. 4. 1853 das Schiff verlieE. Sein Zeugnis:
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». . . wahrend er, wie angefiihrt, mit dem erwahnten Schiff fuhr, 
bat er Dienst als Jungmann verrichtet und sich stets zu meiner 
aufierordentlichcn Zufriedenheit aufgefuhrt.

gez. H. P. Closter. —«

Damit war die schwerste Zeit fiir ihn vorbci und der Aufstieg konnte be- 

ginnen. —

War die Praxis in jener Zeit furchtbar schwer, so war die theoretischc Aus- 

bildung des Sc hi ffers damals wesentlich einfacher. Nach nur kaum 21-mo- 

natiger Fahrcnszcit — im Gegensatz zu spater 48 Monatcn — begann der 

Navigations-Unterricht bei dem Privatlehrer Kapitån Boysen in Schauby, 

der hunderte von jungen Seclcuten unterrichtct hat, in den damals vorge- 

schriebenen Fachern, namlich Berechnung der Lange und Breite, und kann 

nur zwei Monate gedauert haben, denn bereits am 9. Juli 1853 machte 

Michael Jebsen das Steuermanns-Examcn vor dem Kgl. Navigations- 

Examinator Middelboe in Flcnsburg (nebst 2 Bcisitzern) und erhalt das uns 

nicht mehr recht vcrstandliche Pradikat: bcquem. Damit war die theorc- 

tische Ausbildung beendet, das Kapitånsexamen wurde damals noch nicht 

gemacht.

Fiir die Zeit bis zum 9. Marz 1854 fehlen jcglichc Nachrichten iiber sein 

Leben; an diesem Tage trat cr als 3. Stcucrmann an auf der in Apenrade 

beheimateten Bark »Otto« (164 Comm. Lasten). Mit diescr fuhr cr zwei- 

mal von Hamburg nach Rio de Janciro und zuriick und dann von Ham

burg nach Valparaiso, wo er am 4. Januar 1856 vom Schiff krankhcitshal- 

ber abging. Sein Zeugnis lautet: Er hat sich in jeder Hinsicht als tiichtiger 

Seemann bcwiesen und benahm sich aufs beste. Untcrzeichnct vom Capitån 

Groenncbeck aus Dyrhave.

Michael Jebsen hat kurzc Zeit als 1. Steuermann auf dem Schiff seines 

Bruders Jacob Jebsen gefahren, aber leider konnte ich den Zcitpunkt nicht 
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ermitteln. Es kann sich aber nur um die hierauf folgendc Zeit oder die 

ersten Monate des Jahrcs 1861 handeln.

Ende des Jahres 1856 ist er schon Kapitan geworden, mit 21 Jahren, und 

zwar auf der Peruanischen Bark »Joven Emilio«. Wclchc schwere Aufgabc 

fiir ihn! In ganz fremden Gcwassern, noch ein Jiingling, mit einer wahr- 

schcinlich farbigen Crew, mit der er spanisch reden mufite, und erschwerend 

kam hinzu, dafi er bis iiber sein 21. Lebensjahr klein blieb und knabenhaft 

wirkte. Folgendc Bcgebenheit hat er spater erzahlt: Ein Nordamerikaner 

kam an Bord: »Morning, I want to see the captain.« »I am the captain.« 

»You silly boy, fetch the captain« und langte zu einer gehdrigcn Ohrfeige 

aus, die natiirlich forsch pariert wurde, so dafi dem Gast ein Licht aufging 

und er sich entschuldigtc. — Dann allerdings wuchs M. Jebsen zusehends, 

er selbst bchauptete, er håbe seine Beinkleider mit Faltcn arbeiten lassen, 

von denen alle 3 Monate eine ausgelassen wurde. Das ist wohl etwas iiber- 

trieben, aber das spate Wachstum stimmt. — Am 12. Dezember 1858 gab 

er die Fuhrung des Schiffes ab und erhielt von seinem Reeder Nicolas Pru- 

meda ein vorziigliches Zeugnis. — Wahrend dieser Zeit erhielt M. Jebsen 

von der Peruanischen Regierung das Patent als »secundo piloto d’altura« 

(2. Hochscc-Stcuermann.)

Wahrscheinlich, um die Dampfschiffahrt kennen zu lernen, nahm M. Jebsen 

den Posten als 1. Offizier auf dem Dampfer »Antonius Varas« an, den er 

vom 1. Februar 1859 bis Ende Juli 1860 innegehabt hat. Das Zeugnis lautet:

»M. Jebsen bat sowohl mich vollkommen zuf rieden gestellt, als 
auch die Besitzer des Schiffes, Messrs. Cousino & sons in Valpa- 
raiso, mit denen personlich bekannt zu sein er die Ehre hatte, und 
die gern seine vielen guten Eigenschaften anerkennen und sich 
freuen wurden, ihn wieder in ihre Dienste zu nehmen, wenn er zu 
irgend einer Zeit nach Chile zuruckkehren wurde. Er geht ab, 
weil er sein Geburtsland besuchen muf.

gezeichnet: Capitan N. C. Moller.«
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Mit diesem blieb M. Jebsen befreundet, er wurde Pate von seinem Sohn 

Jacob Jebsen. —

Aus der Heimreise wurde zunachst noch nichts, da er gleich nach seinem 

Abgang vom »Antonios Varas« die Fiihrung eines Schiffes der Reederci Tiedje 

in Valparaiso iibernommen hat. Als er am 1. Januar 1861 von diesem ab- 

ging, stellt ihm Herr Tiedje — der geborener Schleswig-Holstciner war und 

dauernd mit ihm befreundet blieb — das Zeugnis aus: er hat sich in jedcr 

Bcziehung als umsichtigen thåtigen und mit seinem Fach vollkommen vcr- 

trauten Seemann bewahrt. — Es scheint, daft er gleich darauf nach Haus 

gereist ist, wie gesagt,: evcntuell als 1. Offizier mit seinem Bruder Jacob 

Jebsen. Jedenfalls hat er am 24. Mai 1861 in Hamburg vor der Wcddebc- 

horde den Biirgcreid geleistet. Das Natiirliche ware fiir M. Jebsen gewesen, 

in Apenrade Biirger zu werden und — bei seiner starken Liebc fiir die Hci- 

mat — wird er schweren Herzens darauf verzichtet haben. Aber der Grund 

hierzu war die im Jahre 1851 verhångte Priigelstrafe und das durch diese 

veranlaftte Geliibde. Wollte er ein Schiff unter der Hamburger Flagge fiih

ren, dann mufite er in Hamburg den Biirgcreid leisten. —
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Als Kapitan des »Matzatlan«
(ex Hindustan)

1. Reise:

Ein schnittiges Vollschiff bei flotter Brise, unter geschwellten Segeln, die 

Hamburger Flagge mit den drei Turmen weht am Heck — dieses Bild des 

Mazatlan liebten wir schon als kleine Kinder, und ich glaube, Michael 

Jebsen hat diescs Schiff besonders geliebt. —

Leider ist nicht zu ermitteln, welcher Reederei dicses Schiff gehorte. (Ha- 

stedt?) Aber crfreulicherweise ist das Logbuch, das er mit Beginn der ersten 

Reise angefangen und bis zum Ende seiner Seefahrtszeit gefiihrt hat, erhal- 

ten geblieben, dasselbe gibt ein sehr gutes Bild der alten Segelschiffszeit und 

der enormen Schwierigkeiten, derer der Kapitan Herr werden muflte. 

Gliickte ihm das, dann war er ein ganzer Kerl geworden; die alten — leider 

ausgestorbenen — Segelschiffskapitane waren pråchtige Typen.

Also am 30. Juni 1861 ging das Schiff von Liverpool ab. Aeolus zeigte sich 

ungnadig, erst schicktc er Nebel, diesige Luft, Regen (bei dem die Wasscr- 

fasser neu gcfiillt wurden) und dann ofters Sturm, einmal im Siid-Atlantik 

Orkan. — Am 99. Tag der Reise kam die Insel Juan Fernandez in Sicht 

(querab von Valparaiso). Der Mazatlan erwies sich als sehr guter Segler. 

Am 125. Tag sichteten sie die mexikanische Kiiste, peilten am 10. Novem

ber die sudlichstc der Marias-Inseln an und lagen am 14. 11. vor Mazatlan, 

womit die Reise hatte beendet sein sollen. Aber der Hafenmeister erklårte 

M. Jebsen, er miisse bis zum 20. in See bleiben und an diesem Tage erhielt 

er Ordre nach Guaymas (am Golf von Californien), wo er nach 11 Tagen
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ankam und erst nach 4 weiceren Tagen die Erlaubnis zum Ankern erhiclt. 

Das heute weltbeherrschende Wort: time is money — hatte damals noch — 

zum mindesten an der Wcstkiiste von Mexiko — keine Giiltigkcit. Also war 

das Schiff vom 30. Juni bis zum 16. Dezcmber — 169 Tage! — unterwegs. 

Uns ist das nicht mehr vorstellbar: 169 Tage nur Wasser und Himmel, ab 

und an eine ferne Kuste anzupeilen, ohne zu landen, immer die gleichen 

Menschcn, keine Post, keine frischen Nahrungsmittel, schales Trinkwasser 

und schlidslich der Gesundheitszustand sicher nicht mehr der heste, die 

Stimmung gereizt und nervos, ja, ein schweres Leben, ganz abgesehen von 

den Gefahren durch Sturm und See! —

In Guaymas wurde die Ladung geldscht und mit Ballast nach Mazatlan 

gesegelt, wozu das Schiff dicsmal nur 3 Tage brauchte — so unterschiedlich 
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war die Reisedauer eines Segelschiffes! In Mazatlan lud das Schiff eine La

dung Brasil und trat die Ruckrcisc am 30. Januar 1862 an. — Es gab immer 

wieder Sturm und schwcres Wetter, einmal ging das Steuerbordboot verlo- 

ren, einmal brach die Grofimarsstenge die ganze Crew wird dem Bishops 

light, das am 21. Mai in Sicht kam, zugejubelt haben. Am nachsten Tage, 

in Falmouth, erhielt der Mazatlan Ordre nach Hamburg, wo er nach 3V2 

Tagen cintraf, die Ladung loschte, ins Dock gebracht und neu gekupfert 

wurde. — M. Jebsen reiste zu kurzem Besuch nach Apenrade und sah hier- 

bei seinen Vater, dessen Lieblingssohn er war, zum letztenmal. Am 18. Juli 

1862 sagten sich die beiden fiir immer lebewohl, M. Jebsen fuhr nach Liver

pool, wohin mittlerweile der 1. Steuermann den Mazatlan gebracht hatte. 

Am 2. August war das Schiff beladen und seeklar, ging zunåchst in Schlepp 

bis Holyhead und dann hinaus, iiber den Atlantik, wieder nach Mazatlan.

2. Reise des Matzatlan.

Diese verlief ganz besonders ereignisreich.

Auffallend ist, wie oft sich die Eintragung wiederholt: »Wir liefen heute 

dem und dem Schiff vorbei, das so und so viele Tage (bis zu 14!) vor uns 

dem Hafen verlassen hatte. Der Mazatlan ist eben ein sehr guter Segler.« 

Das traf sicher zu, aber M. Jebsen war ganz bestimmt ein sehr guter Kapi

tan, der den richtigen Kurs anzusetzen und jede Brise richtig auszunutzen 

wufitc. — War bei soleher Begegnung Flaute, dann wurden Besuche aus- 

getauscht und immer Flaggensignale gewechselt.

Die Reisc ging verhåltnismåfiig schnell, am 17. 11., also nach 107 tagiger 

Dauer, lag das Schiff vor Mazatlan, mufite aber wieder 4 Tage warten, bis 

es im Hafen ankern durfte. Nach Loschen der Ladung gab es eine Extra- 

tour. M. Jebsen wurde vom Gouverneur gezwungen, nach Altata zu gehen, 

um 500 mcxikanische Soldaten zu holen. Der Hinweis auf die neutrale
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Dreimaitvolhchiff •»Mazatlan«. Gejiihrt 1861—1866 ron Capitan Michael Jebsen

Hamburger Flagge niitztc nichts, ihm wurde mit Beschlagnahme des Schif- 

fes gedroht, es blieb ihm also keine andere WahL So ging er am 12. 12. in 

See und landetc am 25. 12. mit den Truppen in Mazatlan. (Es war die Zeit 

der Kåmpfe Juarez gegen Kaiser Maximilian). Am 29. 12. ging er nach La 

Paz, an der Siidspitzc von Kalifornicn und lud 200 t Silbercrz flir Punta 

Arenas (Costarica). Aber — vor Mazatlan braBtc er back, um einen Passa- 

gicr mitzunehmen, ging selbst mit dem Whaleboot an Land und kaum aus- 

gestiegen, wurde er vor den Gouverneur geholt, und dieser verlangte wie- 

dcr von ihm, einen Truppentransport von 800 Mann und 60 Offizieren nach 

Accapulco zu bringen.

M. Jebsen ging in Mazatlan zum preuRischcn Konsul, Turken, »er prote- 

stierte in guter Form gegen die Willkiir der mexikanischen Militar-Autori- 

tåt, die er einen Ncutralitatsbruch nannte.« Was half’s? Im Januar 1863 

ging er mit den Truppen in See (die Fulle auf dem Mazatlan muR furcht- 
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bar gewesen sein!), nach 3 Tagen mufite er wegen Wassermangel die Bay 

von Manzarillo anlaufen; am 2. Februar kam er in der Bay von Sikuate- 

ncyo, 90 Seemeilcn nordlich von Accapulco an, zusammen mit einem preus- 

sischen Schoner und 2 Amerikanern, die ebenfalls mit Truppen beladen 

waren. Nachdem diese an Land gegangen waren, segelte M. Jebsen am 4. 

Febr. nach Punta Arenas, nicht wenig froh, mit heiler Haut davon gekom- 

men zu sein. Denn in Sikuateneyo erfuhr er, dafi 4 franzosische Kriegs- 

schiffc vor 8 Tagen dort gewesen und nach Mazatlan, also an ihnen vorbei- 

gcsegelt seien, aber wahrscheinlich waren sie weiter von der Kiiste entfernt 
gefahren. Hatten sie ihn getroffen, ware der Mazatlan wahrscheinlich be- 

schossen oder beschlagnahmt worden, da Frankreich zu Kaiser Maximilian 

hielt.

30 Jahre spater, bei seiner grofien Rede fiir die Flottenvorlage, hat Michael 

Jebsen im Reichstag diesen Fail vorgebracht, um zu beweisen, wie notig 

Kreuzer zum Schutz der deutschen Handelsflotte seien. —

Von Punta Arenas, wo die Ladung geldscht wurde, segelte Mazatlan nach 

Gulfa Calebras, »den schlechtesten Hafen, in dem ich jemals gewesen bin«, 

schrcibt M. Jebsen. Er nahm dort eine Ladung Cedas-Blocke ein und ging 

am 24. April in See, nach Falmouth bestimmt. Die Riickreise war — vor 

allem im sudlichen Pazifik — aufierst stiirmisch. Das Schiff lag håufig unter 

dicht gerefften Segeln. In der Nahe von Cap Horn preite man ein engli- 

schcs Schiff, nach Sidney bestimmt, das Briefe fiir London abgab. Im At- 

lantik war das Wetter gut und der Wind giinstig, die Reise ging glatt von- 

statten, am 6. August war das Schiff in Falmouth, und am 11. in Bremer- 

haven. Nachdem die Ladung geldscht war, iibergab M. Jebsen das Schiff 

dem Steuermann, da es seine Absicht war, den Winter iiber zu Haus zu 

bleiben.
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Als Kapitan der Bark »Notos«

Der Plan, den Winter iiber in Apenrade zu bleiben, zerschlug sich. M. Jeb

sen wurde vom Reeder Hastedt am 7. November 1863 engagiert als Kapi

tan der Bark »Notos« und ging schon tags darauf nach London, wo »Notos« 

gcrade mit einer Teeladung aus Hongkong angekommen war. Nach Ld- 

schung und Neukupferung im Drydock wurde sie zur Ladung in die Lon

don Docks geholt, wo schon viele Schiffe, die wie sie nach Adclaide be

stimmt waren, lagen. So ging das Laden langsam vor sich, so dafi erst am 

23. 1. 64 ausklariert und dann noch bei Gravesend ein Quantum Pulver 

eingenommen wurde. War M. Jebsen bisher lediglich auf Amerika, vor 

allem der von Apenrader Schiffen auffallend viel besuchten Westkiiste ge

fahren (»er fåhrt auf der Westkiiste« bedeutet in Apenrade nicht etwa Hu

sum und Tondern, sondern die Westkiiste Amerikas), so soilte ihn diese 

Reise nach Australien, Indien und in die chinesischen Gewasser bringen. 

Allerdings ging es auch diesmal um Cap Horn. — Auf der Hdhe von Ma

deira holte »Notos« ein Schiff ein, dessen Kapitan ein Freund von Michael 

Jebsen war, man tauschte Besuche aus; eine erfreuliche Abwcchslung im 

ewigen Einerlei der Schiffsreisc. Ebenso einige Tage spater mit der »City 

of Kashmere« und einem anderen englischen Schiff, um dann wieder wo- 

chenlang kein Fahrzeug in Sicht zu bekommen. — Gegen Cap Horn zu 

wurden Wetter und Wind aufierst unbeståndig, oft sprang er ganz plotzlich 

um; Flautc und starke Brise wechselten mit unheimlicher Schnelligkeit. Am 

3. April wurde Cap Horn umsegelt. Der Wind nahm standig zu, dabei fie- 

len schwere Hagelschauer, und die See lief so hoch, wie Michael Jebsen sie 
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kaum je crlebt hatte. Dann gab cs ganz pldtzlich schones Wetter, und schon 

arn 30. April lag die »Notos« vor dem Leuchtschiff von Adelaide und wurde 

von einem Bugsierschiff das Rivier in den Hafen hinaufgeschleppt. Hier 

passierte cs, daB gleich nach Ankerung die ganze Crew, der Kapitan an der 

Spitze, badete und tiichtig in der Bay umhcrschwammen. Am nachsten Tag 

kam strikter Befehl des Hafenmeisters, nicht zu baden, da die Bay von 

Haicn wimmele. — Warum das Schiff erst ab 30. Mai geldscht werden 

konnte, ist uns unverståndlich, wahrscheinlich waren die Ldschvorrichtun- 

gen auBerst ungeniigend. Hinzu kam das Pech, dafi 8 Mann von der Crew 

desertierten und nur 5 Mann wieder angemustert werden konnten. Schliefi- 

1 ich fand die »Notos« keine Riickfracht, so dafi sie im Ballast absegeln mufite 

— also eine ziemlichc Pechstråhne hatte, und diese blieb bei, nachdem sie 

am 8. Juli Adelaide verlasscn hatte, indem Flaute und kontrarer Wind ihr 

zunachst treu blieben. Auch die Absicht, in Batavia eine Ladung einzuneh- 

men, konnte nicht verwirklicht werden, und so ging »Notos« durch die Ba- 

nca- und die Sehios-Strafte nach Singapore, wo sie nach einer Reise von 30 

Tagen am 10. 7. 64 ankam. Hier schlofi Michael Jebsen eine Ladung Reis ab 

von Bangkok nach Hongkong — man ersieht hieraus, dafi die Befrachtung 

haufig Sachc des Kapitans war. Also scgelte »Notos« mit Ballast den Golf 

von Siam hinauf und iiber die Barre ins Bangkok Rivier. Am 16. August 

ging das Schiff ziemlich schwer beladen ab nach Hongkong, wieder bei 

unbestandigen, flauen Winden. In den letzten 3—4 Tagen blitzte es in allen 

Himmelsrichtungen. M. Jebsen erkannte daran ein Zeichen flir einen heran- 

nahenden Taifun,es war gerade die Jahreszeit dafur. Die »Notos« kam gliick- 

lich nach Hongkong, aber 2 Tage spater wiitete auf der Strecke, die sie 

durchscgelt hatte, ein furchtbarer Taifun. 2 Schiffe, die mit der »Notos« 

gleichzeitig aus Bangkok abgesegelt waren, gingen total verloren, mehrere 

crlitten schwere Havarie. —
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Dies war Michael Jebsens erste Reise nach Hongkong und in die chinesi- 

schen Gewåsser. Er ahnte wohl nicht, dal? 25 Jahre spater die Flagge seiner 

Reedcrci, die »three piccy fish« dort von 13 Dampfern wehen, Hongkong 

die Existenzbasis seiner Kinder und Enkel werden wurde.

Zunåchst war die Lage nicht erfreulich, der Frachtcnmarkt sehr flau, es 

dauerte langer, bis die Befrachtung endlich gluckte und die »Notos« nach Sin

gapore segeln konnte. Auf dieser Reise lief Michael Jebsen wieder fast allen 

Schiffen vorbei, die zwischen 5 und 14 Tagen vor ihm den Hafen von 

Hongkong verlassen hatten; tatsachlich fuhren 20 Schiffe, darunter 2 Apen

rader, eine kurzc Zeit nebeneinander, bis die »Notos« den anderen vorbei- 

Hef. Lag das nur am guten Schiff? Doch wohl hauptsachlich an der Tuchtig- 

keit des Kapitans.

Er machte dann mehrere Reisen im Indischen Ozcan, nach Rangoon, Bom- 

bay, Singapore — immer wieder klagt er iiber Flaute, so brauchte er z. B. 

fiir eine Reise, fiir die er 6—7 Tage berechnct hatte, deren 21! Die »Notos« 

låuft jetzt nur durchschnittlich 12 Seemeilen in 24 Stunden, eine Gedulds- 

probc! Anderen Schiffen ging es noch schlechter. — Dazu kam, dal? iiberall 

das Laden und Loschcn sehr langsam vor sich ging. In Rangoon mul?ten sie 

einen vollen Monat warten, ehe mit dem Laden begonnen werden konnte. 

Und schliel?lich passierte noch ein nic erlebtes Mil?geschick: in der Nahe 

der Betang-Inseln, gerade, als sic iiber Stag ging, blieb die »Notos« auf einen 

Rock sitzen, der in der Seckartc nicht eingezeichnct war, und sal? mit Vor- 

und Mittelschiff fest. Ein Anker wurde hinten ausgebracht, und als das 

Wasser wieder stieg, hiewte die Crew das Schiff ab und ankerte auf 14 

Faden Tiefe, wobei zum Gliick fcstgcstellt wurde, dal? das Schiff kein Was

ser machtc. Aber die Weitcrfahrt war gral?lich, kontrarer Wind - Flaute - 

Strom und Diinung entgegen — es ist zum Verzweifeln! Erst am 16. Mai 

1865 war »Notos« in Hongkong, ging nach Entloschcn in Whampoa ins Dock
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Hongkong 1860

zur Kupfcrung, nahm dann in Hongkong eine Ladung flir San Franzisco 

ein und segelte am 3. August dorthin ab, mit 6 Kajiitspassagieren und 40 

Chinesen an Bord. —

Desto bosser und ohne jeden Zwischenfall ging die Fahrt von Hongkong 

nach San Franzisco. Bereits am 6. Sept. wurde der 180. ostlichcr Lange 

passiert, und ist ja das Kuriosum, dafi dann die Wochc 8 Tage hat, man 

den einen Tag doppclt crlcbt — hier war es der Mittwoch. — Schon am 

24. Sept. lag »Notos« vor dem »Golden Gate«, mufite hier auf den Lotsen 

warten, kam am nachstcn Tag mit kenterndem Strom in die Bucht und an

kerte am Abend vor San Franzisco. Nach 8 Tagen wurde mit dem Loschen 

begonnen, aber dann ging es schnell, und schon am 19. Oktober verliefi 

»Notos« mit einer fiir Swansea bestimmten Ladung den Hafen. Beim Hinaus- 

kreuzen im »Golden Gate« kollidierte »Notos« mit einer amerikanischen 

Bark — das war Schuld des Lotsen! — ohne jedoch Schaden zu nehmen. So
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lange der Passat anhielt (bis Ende Okt.) verlief die Reise sehr gut, dann aber 

wurde das Wetter sehr unbeståndig. Viel Nebel, der Wind sehr schwan- 

kend, stand kaum je langer als 4 Stunden fest, dabei sehr unruhige See. 

Gleichzeitig fing das Schiff an, Wasser zu machen, sodafi alle 3 Stunden 

mit beiden Pumpen gearbeitet werden muRte, diese Kalamitåt blieb bei. Im 

Dczember, nach einigen Tagen starkem WNW, setzte ein schwerer Pamper 

cin, sødafi »Notos« vor doppelt gerefftem GroBmarssegel und Fock lenztc, 

dabei lief die See unheimlich hoch — es war eine ernste Situation! Zum 

Gliick ging der Pamper in einigen Stunden voriiber, am 25. Dezembcr pas- 

siertc »Notos« Gap Horn. Sie lief immer wieder mitgehenden Vollschiffen 

vorbei — ein sehr gutes Schiff! — Am 21. Januar 1866 passierte sie den 

Aquator, hatte noch einmal Pcch, indem bei schwerer Brise die GroB- 

Bramraa brach — dies war aber die einzige Havarie. — Bei zunehmendem 

Sturm passierte sie Long Island am Eingang zum Bristol Channel und an

kerte am 23. Februar in den Mumbles von Swansea, wo sie 4 Tage auf 

hdhere Flut wartete. Nachdem die Ladung geldscht und das Schiff repa- 

riert worden war, iibergab Michael Jebsen das Kommando einem neuen 

Kapitån und reiste nach Apenrade.

Michael Jebsen ging Mitte Marz 1866, nachdem er 9 Jahre als Kapitån 

gefahren und nur zweimal zu kurzem Besuch in Apenrade gewesen war, 

nach Haus und wohnte in der SchiffbriickstraBe, betreut von seiner Schwe

ster Thilde. Die lange Dauer diescs Aufenthalts wird kaum in seiner Ab- 

sicht gelegen haben, sicher hat er stark Ausschau gehalten nach einem pas- 

senden Schiff, hat auch wiederholt alte Segelschiffe aufgekauft, auf einer 

Apenrader Wcrft reparieren lassen und sie dann wieder verkauft. — Bald 

nach seiner Ankunft mufite er die traurige Pflicht erfullen, seiner Schwå-
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Haus Jebsen nach dem Umbau 1869

gerin Johanne Jebsen den Tod ih res Mannes mitzuteilen. Er war an der 

Cholera in Soerabaya auf Java gestorben. Jctzt war Michael Jebsen der ein- 

zige Uberlebende von 4 Briidern jener Generation. —

Im Juli 1867 verlobte er sich mit Clara Anna Offersen. Da dem energischen, 

tiichtigen Mann der Mut zum Antrag fehltc, vcrsuchtc er seine Schwågerin 

Johanne zur Brautwerberin zu gewinnen, was diese aber dankend ablehnte. 

Schlieblich erklårte er sich brieflich und erhielt ein freudiges Ja. Die Hoch- 

zeit fand am 9. Oktober in der alten Nicolaikirche statt. Das junge Paar 

zog in die SchiffbruckstraBe ins Jebsenhaus, das damals noch Frau Jo

hanne gehorte, Michael Jebsen aber dann von ihr kåuflich erwarb. (Der 
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Kaufbricf ist von 1869 datiert.) Fiir das junge Paar konnte Schillers Wort 

geschrieben sein: wo das Strenge mit dem Zarten . . . ! War Frau Clara eine 

schiichterne, angstliche Natur, so fiihlte sie sich in ihres Mannes Obhut 

absolut geborgen und sichcr; sonst hatte sie die weiten und gefahrlichcn 

Seereisen kaum ertragen. — Einige Briefe von M. Jebsen an seine »klcine 

Frau« sind erhalten. Er war nach London gereist, um das Schiff seines ver- 

storbenen Bruders griindlich zu besichtigen. Es war die Bark »Cephyrus«, 

150 Comm. L. groft, 1860 auf der Werft von Niels Jacobsen in Apenrade 

gebaut. Das Schiff fand er gut; er iibernahm den Anteil seiner Schwagerin, 

und da die Reedcr Hastedts ihre Parten absolut verkaufen wollten, so 

zahlte cr sie aus, lieft die iiblichen Reparaturen ausfiihren und hatte nun- 

mehr ein Schiff als alleiniger Bcsitzer. Bestimmend wird der Wunsch gewe

sen sein, seine Frau mitzunehmen, wclche Erlaubnis ihm wohl kaum von 

einem Reeder erteilt worden ware. Gleichzeitig lieft er am Haus den Umbau 

(das obere Stockwerk) ausfiihren, und damit waren seine Barmittcl er- 

schopft.
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»Cephyrus«

Anfang Dezember traf Frau Clara in London an Bord des Schiffes ein, das 

nun fiir langerc Zeit ihre Heimat sein soilte. Sie hat oft den ersten Abend 

an Bord geschildert: boigcs Regenwetter, ihr Mann hatte noch an Land zu 

tun, so saB sie etwas triibsinnig allein in der Kajiite und hatte zu allem 

UberfluB noch Rattenbesuch. Sie solite gleich die Seefahrt von der schlimm- 

sten Seite kcnncn lernen. Am 8. Dezembcr ging das Schiff von London fort, 

am 13. begann die Fahrt durch den Armelkanal, die furchtbar wurde. 

Schwerer Sturm stieB im Steven, der sich am 27. Dezember bis zum Orkan 

steigerte. Mehrerc Wasserfasser schlugen los, von der GroBwante rissen alle 

Tattreger, ein Mann brach den Arm — Stiirme von dieser Heftigkeit und 

so langer Dauer hatte M. Jebsen noch nicht erlebt. Um die Schaden zu be- 

heben, wollte er nach Falmouth cinlaufen, konnte aber nicht dorthin auf- 

legen. Endlich am 8. Januar 1869 war der Kanal passiert, in 25 Tagen! 

Diese ganze Zeit ist der Kapitan nicht aus den Kleidcrn gekommen, hat 

hochstcns am Tage ab und an eine Stunde geschlafen und sich fiks Mittag- 

esscn nur 10 Minuten Auf en thait in der Kajiite gegonnt. — Der Schaden 

konnte an Bord einigermaften ausgebessert werden, den gebrochenen Arm 

hatte M. Jebsen geschient und eingegipst, und er war nicht wenig stolz, daB 

er gerade und gut geheilt war. — Endlich, am 13. Januar, flaute der Sturm 

ab. Man traf viele schwimmende Ballen Baumwolle (von denen einige ge- 

borgen werden konnten), Zeugen von einem untergcgangenen Schiff! — 

»Cephyrus« hatte wohl seine Fcuerprobe bestanden. Als er dann noch vor 
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Madeira 8 mitsegelnden Schiffen vorbcilicf, war der Beweis seiner Sec- 

tiichtigkeit voll erbracht. — Am 11. Februar passierte er den Aquator bei 

schwerem Regen, alle Wasserfasscr wurden neu gcfullt. Da M. Jebsen ab 

Neumond auf S.O. Wind rechncte, nahm cr Kurs ostlich der Falklands- 

inseln — er hatte richtig gctippt! — und am 17. Marz ging cr um Cap 

Horn, glatt und ohne schwerc Winde. Diese waren fortan gunstig standig 

von Suden, sodaB der »Ccphyrus« schnellc Fahrt machtc und schon am 8. 4. 

in Arica (Nord-Chile) ankerte, am 115. Tage der Reisc! Wie gliicklich mag 

Frau Clara gewesen sein, endlich wieder Land unter den Fufien zu haben! 

— Allerdings mufite der Landgang mit Vorsicht unternommen werden, 

denn in Arica wiitete das gelbe Fieber. Daher waren die Arbcitskrafte 

knapp, das Loschcn ging langsam vonstatten, erst am 5. Mai wurden die 

Anker gelichtet zur Weiterfahrt nach Callao, und von dort ging cs nach 

Loschen der Ladung in die Bucht von Chancay, um Zuckcr fiir San Fran- 

zisco zu laden. Ein schlechtcr Liegeplatz, kein Schutz gegen die hohe Dii- 

nung; es war sehr gefahrlich, an Land zu gehen, haufig konnte tagelang 

nicht geladen werden. (Der Zuckcr wurde von Maultiercn zum Hafen ge- 

bracht!) Am 9. Juli war es endlich geschafft, mit 10 000 Quintal Zuckcr 

ging der »Cephyrus« nach San Franzisco in See. Eile war geboten, denn Frau 

Clara sah einem freudigen Ereignis entgegen, und man hoffte, vorher San 

Franzisco zu errcichcn! Es waren iibrigens fiir alle Falle 2 Passagicrc in 

Callao an Bord genommen, eine kluge Frau zur eventuellcn Pflegc von Frau 

Clara und eine tragende Ziege, die im Notfall fiir die Ernahrung des Babys 

sorgen soilte. Alles waren Fehlkalkulationen, der Klapperstorch wartete 

nicht bis San Franzisco, sondern crschicn auf hoher See, die »kluge Frau« 

erwies sich als erzdumm, der Ziege bekam die Sccfahrt gar nicht, sie war 

andauernd seekrank und infolgedessen so jammervoll mager, dal? sie nach 

erfolgtem Wurf keinen Tropfen Milch gab. — Im Logbuch stcht vcrzcich- 
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net: »am 11. August, bei sehr heftigem Wind und sehr hoher See, wåhrend 

das Schiff sich stark tummelte, wurde uns eine Tochter geboren.« Man 

denke sich: ohne Arzt, ohne Hebamme, M. Jebsen arbeitete mit einem Heb- 

ammenbueh vor sich und war auch dieser Lage gewachsen. Nicht auszu- 

denken, wenn irgend etwas nicht normal verlaufen und Frau Clara nicht 

in der Lage gewesen ware, das Kind zu nåhren! — Nun, es ging wohl gut, 

dennoch war es hohe Zeit, als der »Cephyrus« am 21. 8. in San Franzisco 

einlief, dafi Frau Clara in ordentliche arztliche Behandlung und Pflege in 

ein Hospital kam. Wenn Frau Clara spater auf das ungeheure Wagnis die

ser Entbindung angesprochen wurde, sagte sie: Ja, aber mein Mann war ja 

doch dabei! Dies grenzenlose Vertrauen (beneidenswert) war typisch fiir 

sie. —

Nach Loschcn der Ladung verkaufte M. Jebsen den »Cephyrus« fiir S 18500, 

und am 18. September reiste die Familie mit dem Dampfer nach Sacramen- 

to und von dort mit der grofien Pacific-Bahn iiber Omaha und Chicago 

nach New-York, damals eine Reise von 7 Tagen, und pr. Dampfer »Cim- 

bria« nach Hamburg —, am 12. Oktober nach Apenrade.

Grofi wird die Freude gewesen sein, als sie nach 1-jåhriger Abwesenheit 

wieder daheim eintrafen, und die Taufe der kleinen Marie Mathilde, die 

ein prachtiges Baby gewesen sein soli, war ein frohes Fest. — Leider haben 

sie das Kind nicht behalten, mit 5 Monaten starb es an Gehirnentziindung. 

Es war um so schmerzlicher, da die Eltern långere Zeit auf dieses Kind 

gewartet hatten. Dennoch beriihrt es etwas tragikomisch, dafi Frau Clara 

damals immer gejammert haben soli: nun kriegen wir sicher kein Kind 

mehr! So ganz hat diese Sorge sich ja nicht bewahrheitet! —
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»Galathea«

M. Jebsen kaufte im Februar 1870 in Hamburg die Bark »Galathea« fiir 

MB. 45000 und nahm eine Ladung ein fiir Nikolajewsk am Amur (Ostsibi- 

rien). Am 12. April war sie seeklar und verlieB Hamburg im Bugsiertau 

eines Dampfers, Frau Clara machte diese Reise wieder mit. Als man am 

15. 4. Cuxhaven passierte, war die Nordsee erreicht, zunåchst versorgte 

man sich bei den vielcn Fischern, die man traf, noch tiichtig mit Fischcn 

und Austern und genoB diese Frischkost, ehe Erbsen und Salzfleisch wieder 

die tagliche Nahrung wurden. — »Galathea« lief bei ruhigem Wind ausgc- 

zeichnet und vielcn Schiffen vorbei; jedoch stampfte sic bei steifer Brise 

von vorn ganz fiirchtcrlich. Diesmal meinte Acolos es besser mit ihnen, 

schickte ihnen schonen Passatwind, und so erreichten sic den Aquator schon 

am 23. Mai. Ubrigcns war Christoph Offersen, Frau Claras Bruder, erster 

Steuermann. — Auf dieser Reise wurde Pernambuco angelaufen, wo M. 

Jebsen und Frau Clara einen Arzt konsultierten. Dicscr stellte fest, daB 

Frau Clara guter Hoffnung war. Man versah sich mit Medikamcntcn, Ge- 

miise und Obst etc. und ging nach 2 Tagen am 3. Juni wieder in See, mit 

Kurs SSO auf die Siidspitze von Afrika zu. Cap der Guten Hoffnung wur

de am 12. Juli gerundet, das Wetter blieb andauernd gut, schon am 1. 

August ging man durch die SundastraBe und weiter nach Norden. Den Aus- 

bruch des groBen Kriegcs zwischen Frankreich und Deutschland erfuhr man 

an Bord erst Anfang September! — In der FormosastraBc drohte schwcrc 

Gefahr. Es herrschte kontrarcr Wind und dann Flaute, das richtigc Wetter 
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fiir Secrauber, die ubel bcriichtigt waren. Es wurden dann auch viele 

Dschunken gesichtet, von denen eine sich verdachtig naherte. Die kleinen 

Bordkanonen waren klar, man feuertc auf die Dschunke, die dann schleu- 

nigst RciBaus nahm. Durch die Strafie von Korea ging es in die Japanischc 

See — damals ein Tummelplatz der Walfische — man sah ungeheuer vielc. 

Am 11. Sept. in der Castries-Bay — einem trostlosen Nest — ging M. Jeb

sen an Land, um nach Nikolajewsk zu telegrafieren, aber — der Telegraf 

war kaputt. Also mulke man auf gut Gliick weiter — jetzt bei ganz kon

trarem Wind. Da kam als Helfer in der Not ein russisches Kanonenboot, 

das die »Galathea« in Schlepp nahm bis zur Barre des Amur; am nachsten 

Morgen ging die Galathea unter Segel und mit knapper Not iiber die Barre 

(ein paarmal sticis sie auf Grund!) und ankerte am 17.Sept.inNikolajewsk. 

Dies war damals der Haupthafen Ost-Sibiriens, ein oder, elender Platz, 

von dem Frau Clara triibe Schilderungen machte. Man eilte sehr, die La

dung zu loschen und Ballast einzunehmen, denn es wurde schon mit Schnee- 

boen und Frost recht winterlich. Dort einzufrieren und iiberwintern zu 

miissen wåre ein schlimmes Schicksal gewesen. Aber es ging noch gut, am 

7. Okt. scgeltc »Galathea« das Revier hinunter und war am 10. 10. wieder in 

Castries-Bay. Der Plan war, nach Japan zu segeln und dort Ladung fiir 

San Franzisco zu nehmen. Aber M. Jebsen crfuhr, dafi in der Japani- 

schcn See zwei franzosische Kanonenboote kreuzten und also groile Gefahr 

der Kaperung bestand. Also zog er es vor, durch die Laperouse-Strafie 

(nordlich Japan) ins Ochotskische Meer und zwischen den Kurilen hindurch 

in den Nord-Pacific und der grofieren Sicherheit halber statt nach San 

Franzisco nach Vancouver-Island zu gehen. Also wurde die Reise ohne 

Ladung, mit Ballast gcmacht! — Wind und Wetter waren giinstig bis kurz 

vor Schlufi; in der Fucastrafie gab es starken Sturm, so daB nur durch 

schweres Pressen die Siidspitze von Vancouver-Island passiert werden 
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konnte. Der Lotse brachte d. 26. 10. 1870 das Schiff dann nach Port 

Townsend am Puget Sound. Dies war damals ein Stådtchen von 600 Ein- 

wohnern, Sitz des Customhouse, mit sehr geschiitztem Hafen und gunsti

gem Ankergrund, und hatte ein sehr mildes Klima. Mit Riicksicht auf die 

Kriegslage blieb M. Jebsen dort eine Zeitlang liegen. Frau Clara zog an 

Land und wohnte bei einer deutschen Familie EiBenbeiB zusammen mit 

einem Arzt und seiner Frau aus Vancouver, die ebenfalls ihrer Niederkunft 

entgegensah. Sie hatte zur Entbindung nach Port Townsend kommen mils- 

sen, damit der Junge in den U.S.A. geboren wiirde, denn sonst konne er 

nicht dereinst Pråsident der Vereinigten Staaten werden. Humoristisch ge- 

nug: der Pråsidcntschafts-Kandidat wurde ein Mådehen, und Michael Jeb

sen begruftte den sicher schwcr enttåuschtcn Vater: 1 have got the pråsi

dent! Denn am 27. Dezember war ihm sein Sohn Jacob geboren worden, 

zur groRten Freude beider Eltern! —

Frau Clara blieb noch bis Ende Januar an Land, M. Jebsen segelte nach 

Victoria auf kanadischem Gebiet, wo er fiir eigene Rechnung eine Holzla- 

dung kaufte, die er bei der Udsalady-Miihle an Bord nahm. Ein schlechter 

Ankerplatz und ein furchtbares Banditennest, weit vom Sitz des Sherif 

entfernt. Waren schon in Victoria 5 Mann der Besatzung desertiert, so gin

gen jetzt die letzten 3 auf und davon, sodaB auBer dem Kapitan nur noch 

die beiden Steuermånner, der Schiffszimmermann und der Kajutsjunge 

an Bord blieben. Bei dieser Desertion passierte folgendes: die Descrteure 

gingen im Ruderboot vom Schiff, der Kapitan mit den Stcuermån- 

nern hinterher und hatten sie fast geschnappt. 2 Leutc hoben die Ruder, 

und nachdem Michael Jebsen dreimal kommandiert hatte: Ruder nicderle- 

gen! und es nicht erfolgt war, schoB er mit dem Revolver auf den einen, 

der sofort zusammenbrach. Der andere schlug zu, dem Kapitan auf den 

Kopf, der das BewuBtsein verlor. Die Banditten nahmen ReiBaus, die Steu-
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ermanner ruderten an Bord zuriick. M. Jebsens Verletzung war ungefahr- 

lich, aber — so berechtigt der Schuft auf den Meuterer war: die Frage, ob er 

ihn getotet, hat Michael Jebsen sehr gequalt. Erfahren hat er es nie. — 

Die »Galathea« wurde beladen und im Bugsiertau nach Port Townscnd gc- 

bracht und lag hier noch einen Monat. Als M. Jebsen dann Anfang Februar 

in Victoria die Nachrichten der Kapitulation von Paris und des Waffen- 

stillstandes erfuhr, mustertc er eine neue Mannschaft an, klarierte aus und 

ging am 11. Februar 1871 mit seiner Familie in See. Das Wetter war sehr 

veranderlich, der Wind lief bestandig um, es muftte oft gerefft werden, und 

die See lief sehr hoch, bei viclem Regen. Am Aquator starke Hitze und ab- 

solute Flaute, »es war zum Verzweifeln«. Viellcicht faftte er dcshalb den 

Entschluft, Valparaiso anzulaufen, das am 5. Mai errcicht wurde. Der Ver- 

kauf der Holzladung gliickte zu einem guten Preis. Das langsame Loschen 

wird M. Jebsen nicht unangenehm gewesen sein, denn er hatte fiir Valpa

raiso eine grofte Vorliebe, er schreibt spater einmal, daft er in den dortigen 

Gcwåsscrn die besten Jahre seines Lebens verbracht hatte. Er sah nun viele 

alte Frcundc wieder, und auch Frau Clara empfand die dort zugcbrachten 

Wochen als reizend. Der kleine Jacob wurde dann noch vom deutschen 

Pastor Fiedler getauft, und das erste Photo von ihm gemacht, auch von 

den El tern gibt es ein sehr gutes Bild aus Valparaiso.

Der Frachtenmarkt war gunstig — die Griinderjahre machtcn sich schon 

bemerkbar —, also schloft M. Jebsen eine Fracht Chile-Salpetcr von Pisa- 

gua (Nord-Chile) nach Hamburg ab und verlieft Valparaiso mit einer Teil- 

ladung Stiickgut fiir Pisagua — eine Fracht von 1400 S — Reise und La

den in Pisagua dauerten wieder recht lange, erst am 4. August verlieft »Ga

lathea«, sehr tief beladen, Pisagua.

Schweren Sturm aus Siid-West erlebten sie bei Cap Horn, trieben unter 

dicht gerefftem Marssegel und setzten dann tiichtig Segel, um vom Land 
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freizukommen. Frau Clara wurde sehr friih geweckt mit der Ordre, sich 

und das Kind fertig zu machen, gegebenenfalls in ein Boot gehen zu kon- 

nen, »denn wir sind in grofier Gefahr zu stranden«. Am 6. September war 

Cap Horn bei schwerem Schneefall umsegelt und die Gefahr iiberwunden. 

Bald setzte Ostwind ein, das Wetter wurde schon, fiir den kleinen Jacob 

wurde eine Kiste auf Rollen montiert, und in diesem eleganten Kinderwa- 

gen fuhr er auf Deck spazieren.

Der Aquator wurde am 7. Oktober passiert, am 22. traf man die Bark »Ja

cob Christian« aus Hamburg, die man mit Proviant versah, am 9. Novem

ber kam Bishops Light in Sicht, und acht Tage spater lief »Galathea« in die 

Elbmiindung ein und war tags darauf in Hamburg.

Nach Entloschung verkaufte Michael Jebsen das Schiff fiir 31500 Rthl., 

damit war fiir ihn die Segelschiffahrt und fiir Frau Clara die Seefahrt iiber- 

haupt zu Ende; aber stolz blieb sie ihr Leben lang, zweimal um Cap Horn 

gefahren zu sein, und erzahlte gern und anschaulich von ihren Reisen.
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In Apenrade

Vom Dczembcr 1871 bis zum April 1873 blieb die Familie in Apenrade. 

Das bedeutendste Ereignis flir Michael Jebsen in dieser Zeit war die grofie 

Sturmflut am 13. November 1872, die furchtbarste, die seit Menschengc- 

denken an der Ostsee gewiitet hat. Nach wochenlangem, sehr starkem Nord- 

westwind, der groEc Wassermengen durch die Belte und den Sund in die 

Ostsee hineingeprefit hatte, setzte plotzlich schwerer Nordoststurm ein. 

Das Wasscr stieg schnell iiber das Bollwerk, in wenigen Stunden war das 

Hafengelande bis zum Sudertor iiberflutet, im Hof des alten Jebsen-Hauses 

schlugen die Wogen mit weiften Kopfen. Der Damm, der die Kielwicsen 

von der Forde trennte, wurde durchbrochen, die Fluten stiirzten in das 

tiefe Gelånde, die Gasanstalt war im Nu eine Insel, die Bewohner schweb- 

ten in grofster Gcfahr. Die Holzstapel am Hafen und auf den Werften 

wurden von den Wogen fortgetragen, rammten die Håuser — die Bootc 

waren nicht zu erreichen. Da stellte Michael Jebsen ein Rettungskommando 

zusammen. Es galt, zunåchst ein Boot zu ergattern. M. Jebsen stieg auf 

einen schwcren Balkenhaufen, schob ein starkes Brett iiber dessen Rand 

hinaus, zwei junge Månner mufiten sich auf das Ende des Brettes stellen 

und es so beschweren, er selbst balanzierte auf die stark wippendc Spitze 

hinaus und konnte mit unendlicher Miihe ein treibendes Boot entern. Mit 

dessen Hilfe erlangten sie noch ein zweites Boot und fuhren nun zur Ret

tung aus, Michael Jebsen mit seinem Kommando nach der Gasanstalt, wo 

sie den Werkmeister und seine Familie aus dem Dachfenster hoben und in 



Sicherheit brachten. Das Rudern zwischen dem treibenden Gebålk war 

åuttcrst schwierig und gcfahrvoll. — Der Schiffsbaumeister Jacobsen, der 

das Haus an der Schiffbriicke, gegeniiber dem Zollamt bewohnte, berichtet 

følgendes: »Das Wasser stand 10 Ful? iiber normal und schlug bis zum Dach 

hinauf. Unsere ganze Familie war auf den Hausboden gefliichtet, Balken 

und Bretter wurden gegen das Hans geschleudert, und zwar so heftig, dals 

cs crbcbte, und schliettlich wurde ein grotter Balken durch die zerbrochcncn 

Fenster ins Hans gedriickt und beschadigte schwer die gegenubcrliegende 

Wand. Bisher war es nicht gegliickt, ein Boot heranzubringen, Scegang und 

trcibcnde Balken machten das Anlegen unmoglich. Es wurde Abend, wir 

hatten kein Licht mitgenommen, die Kinder weinten und jammerten vor 

Angst — es war schrecklich! Endlich, um 7 Uhr abends kam ein Boot, Ka- 

pitan Jebsen mit einigen Zimmerleuten. Es gliickte ihnen, am Slidende an- 

zulegen, Jebsen warf mir die Fangleine des Bootes zu, die ich am Fenster- 

kreuz befestigte. Ich langte meine 6 Kinder, meine Frau und das Mådehen 

so weit wie moglich hinunter, Jebsen stand auf einer Ducht und nahm sie 

in Empfang, cs ging alles sehr schnell. Schliettlich liett ich mich an der 

Fangleine hinab, aber sie brach, und ich wåre sicher ins Wasser gcstiirzt, 

wenn Jebsen mich nicht aufgefangen und ins Boot gesetzt hatte. Wir ruder- 

ten dann zwischen treibenden Brettern und den Kronen der Obstbåume im 

Garten von »Stadt Hamburg« hindurch und dankten Gott und unscren 

Rettern. —

Fiir seinen tapferen Einsatz wurde Michael Jebsen die Rettungsmedaille am 

Bande verliehen. 20 Jahre spater, als er zu einem Herrenabend ins Neuc 

Palais bcfohlen war, sprach der Kaiser ihn darauf an. »Majcstat, die håbe 

ich mal so aus Versehen crhalten.« Der Kaiser schlug ihm lachend auf die 

Schulter: »Wissen Sie, das ist der einzige Orden, den man niemals aus »Ver

sehen« bekommt!« —
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Die elite W'/ppe mi Hnjen von Apenrade

Iii diesen Jahren 1871—73 soli der Gedanke, aus den drei Segelschiffswerf- 

ten eine Dampfschiffswcrft zu machen, aufgetaucht und von Michael Jeb

sen stark befiirwortet worden sein. Leider war man wohl in Apenrade zu 

konservativ, man hielt am Segelschiffbau fest, der dann natiirlich mit der 

Segelschiffahrt zum Erliegen kommen muBte. — Michael Jebsen nahm im 

Priihjahr 1873 den Posten bei der Reederei Kosmos A.G. in Hamburg als 

Kapitan des Dampfers »Luxor« an, hat aber nur eine Reise mit dem Schiff 

gemacht; von Hamburg iiber Le Havre — Madeira (wovon er sehr ent- 

ziickt im Logbuch schreibt) — Montevideo — Valparaiso; hier erlebten sie 

am 8. Juli ein starkes Erdbeben, das die ganze Stadt in furchtbare Aufrc- 

gung versetzte. Weiter nach Arica — Islay — Callao und die gleiche 

Strecke zuriick. Das interessanteste dieser Reise war die zweimalige Fahrt 
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durch die Maghelan-Strafie. Sie dauerte jedesmal 48 Stunden, allerdings 

muKte der »Luxor« nachts vor Anker gehen, da die StraKe nicht befeuert 

war. Spater hat Michael Jebsen seine Kapitane — ungehalten iiber die ewigen 

Lotsengebiihren, die sie ihm ankreideten — mit Stolz darauf hingewiesen, 

daft er den »Luxor« ohne Lotsen sowohl durch die Magelhanstrafie als auch 

in den Hafen von Valparaiso und sogar an den Kai gebracht hat. — Im 

Oktober lief der Dampfer wieder in Hamburg ein, Michael Jebsen gab ihn 

ab und sagte damit der Schiffahrt fiir immer LebcwohL
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Holland

Die Firma Krupp grundete im Jahre 1874 eine neue Abteilung, namlich 

Hochscc-Reederei und Spedition in Holland. Da sie dafiir einen geeigneten 

Leiter suchte, setzte sie sich mit der Hamburg-Amerika-Linie in Vcrbin- 

dung, deren Ober-Inspektor Heinrich Ehlers aufs wårmste seinen Neffen 

Michael Jebsen empfahl. Die Bedingungcn: Kapitan von Beruf, tiichtig und 

zuverlassig, der spanischen und englischen Sprache vollkommen måchtig — 

wer hatte sie restloser erfullcn konnen? Also wurde er von Alfred Krupp 

cingestcllt und ging 1874 zuerst allein nach Vlissingen, das Krupp fur am 

geeignetsten hielt (neue Hafen-Bauten waren gerade geschaffen), wo er die 

Kontore etc. einrichtete. Im Sommer 1875 folgte die Familie, die sich in- 

zwischen um die beiden Tochter Botilde und Clara vergrofiert hatte, mit 

Bedienung nach. Sie bezog eine Dienstwohnung in einem alten, schonen 

Patrizierhaus, dem »Beeldenhuis«; es hatte aber bei aller Vornehmheit den 

Nachteil, daB der Geist eines friiheren Besitzers, der ermordet war, dort 

umging — was das Wohlbefinden vor allem von Frau Clara ziemlich storte! 

Michael Jebsen ubernahm ein grofies Arbeitsfeld, die Reederei fiir 5 Hoch- 

seedampfer, die in der Hauptsache Erz aus Bilbao holten, Spedition, Verla- 

dung in Schleppkåhne zum Weitertransport nach Essen und die Vertretung 

der Firma fiir Holland. Damals hatte der Name Krupp noch nicht den 

»metallischen Klang« spaterer Jahre; denn auch Krupp hatte sich, wie so 

viele Industrielle, in den Griinderjahren iibernommen, und das Betriebska- 

pital war nicht mehr in geniigendem MaBe vorhanden, er mufite sich sehr 

um einen neuen Kredit bemiihen, und den erhielt er schlieftlich von einem
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Groftjuden in Berlin unter der Bedingung: Krupp muBte seiner Frau einen 

Besuch machen. Dies ist Krupp sehr sauer geworden, aber — es blieb ihm 

nichts anderes iibrig. Er zog hieraus die Konsequcnz und grundete seinen 

eigenen Bankverein. —

Vlissingen erwics sich als ungeeignet, und da aufterdem die gesellschaft- 

lichen Verhaltnissc in der damals noch unbedeutenden Provinzstadt uncr- 

freulich waren, wurde der Betricb 1877 nach Rotterdam verlegt. —

Frau Clara hat spater gesagt, die in Rotterdam verlebten Jahre waren die 

besten ihres Lebens gewesen. Denn ihr Mann bekleidete eine sehr angesehenc 

Stellung, die finanziclle Lage war gut, und Rotterdam als Grofistadt gab 

viele Anregungen. Allerdings gab es hier bald eine Enttauschung. Das Gehalt 

von 12.000 M bei freier Wohnung erschien fiir damals recht bcachtlich. Aber 

Rotterdam war ein teures Pflaster, der Kurs des hollandischcn Guidens hoch 

und die reprasentativen Pflichten nicht unbedeutend. Daher wurde Michael 

Jebsen erlaubt, auch fiir sich Geschåfte zu betreiben. — Krupp schatzte 

ihn aufierordentlich. Ein Schreiben von ihm ist vorhanden: »Als Ausdruck 

mciner Anerkennung treuer Pflichtcrfiillung und regen Strebens fiir das 

Gedeihcn des Werkes vcrspreche ich Ihnen bei Ablauf einer 10-jahrigen 

Dicnstzcit eine Schenkung von 25.000 M und gebe mich der Hoffnung hin, 

daB durch den Erfolg Ihrcr Arbeit mir oder meinem Nachfolger Veranlas- 

sung geboten wird, in kiinftiger Zeit eine Wiederholung mciner freudigen 

Anerkennung eintreten zu lassen.« Welcher Wertschatzung sich die Jebsens 

erfreuten, beweist die Tatsache, dafi Frau Clara ofters zum Besuch auf der 

Villa Hiigel war und sogar bei einem Fcstmahl von Hcrrn Alfred Krupp 

zu Tis'ch gcfiihrt wurde. Ich zitierc wortlich den alten Onkel Heinrich 

Ehlers, der sagte: »Ich håbe manche Inkorrektheiten bei der Hapag aufge- 

deckt, aber cs ist nichts im Vcrglcich zu dem, was Michael bei der Firma 

Krupp aufgedeckt hat.« —
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Alfred Krupp — Essen

Die vorerwahnte Schcnkung ist nicht Tatsache geworden, wcil Michael 

Jebscn nicht 10 Jahre bei der Firma geblieben ist. Verschicdene Erwågun- 

gen waren mafigebend, daB er zum 1. Juli 1882 die Stellung kiindigte, 1. 

damit seine Kinder durch den dauernden Aufenthalt in Rotterdam nicht 

Hollandcr wiirden, und 2. vor allem, um seine eigene durch den Erwerb des 

Dampfers Signal im Jahre 1878 gegriindete Reederei tatkråftig auszubauen 

und sich ihr vollståndig zu widmen. Er schreibt an seinen Schwager Jessen 

in Apenrade: Mit den 100 000 M Schiffsparten und der Korrespondenz- 

Reederei werde ich es wohl schaffen!

Alfred Krupp bedauerte sehr seinen Fortgang, und freundschaftlichc Bc- 

ziehungen sind mit ihm und seinem Sohn Friedrich Alfred Krupp, wie auch 

zu vielen leitenden Herren des Werks bestehen geblieben. — 40 Jahre spa

tes sagte mir ein Deutscher in Rotterdam: Michael Jebsen hat heute noch 

hier einen sehr guten Namen.
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»Signal«. Der ente Danipjer der Reederei Al. Jebsen 
(Piobetahrt den 23. November IS7S)

Die Familie war mittlerwcile tuehtig gcwachsen, Schlag auf Schlag waren 

drei Kinder geboren: Johanne, Heinrich und Friedrich. Die Geburt des 

letzteren im Jahre 1881 teilte Michael Jebsen einem Freund mit: Ein tiich- 

tiger Junge! Das halbe Dutzcnd ist jetzt voll, und damit wollcn wir dieses 

Konto abschlieKen. (GewiR der einzige Konto-AbschluE seines Lebens, der 

nicht gestimmt hat!)

Im Juli 1882 erfolgte die Ubersiedlung nach Apenrade, wo die Familie ins 

»alte Ahnenschlofi« zog, wie Michael Jebsen das altc Stadthaus nannte, und 

damit begann fiir ihn der Aufstieg zum

»Konig von Apenrade«

Als die Familie Jebsen im Juli 1882 nach Apenrade iibersiedeltc, sah cs dort 

rech^triibe aus. Die Schiffahrt, scit zwei Jahrhunderten fast die ausschlieB- 

liche Erwcrbsqucllc der Biirgerschaft, drohte ganzlich zu versiegen: das 

alte holzerne Scgclschiff hatte sich iiberlebt, cs war unrcntabel geworden, 

und somit schmolz die Apenrader Handelsflotte zusammen. Da flir ver-
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lorcngegangene Segler kein Ersatz beschafft wurde, stellte eine Schiffswerft 

nach der anderen die Arbeit ein, und nachdem im Jahre 1889 das letzte in 

Apenrade gebaute Segelschiff, die kleinc Galeasse »Christoph«, fertigge- 

stcllt war, gehorte das Kapitel »Schiffbau in Apenrade« der Vergangen- 

heit an. —

Dabei waren noch viele Sdhne der Stadt Seeleute, und die Weiterfiihrung 

direr Existenz wurde zu einer ernsten Sørge. Welch’ ein Gluck, daG ein 

Apenrader den Mut gehabt hatte, sich rechtzeitig auf die Dampfschiffahrt 

nmzustcllcn, und dals dieser, Michael Jebsen, seine Reederci nach Apenrade 

verlegte! Dieser Vorteil fiir unsere Vatcrstadt ist nicht hoch genug einzu- 

schatzen. Schon waren funf Danipfer in Fahrt, davon zwei in China, und 

es war ein Triumph fiir den Rceder und ein Festtag fiir Apenrade, als am 

1.10. 1882 erstmalig einer ihrer Danipfer, die »Doris«, auf der Probcfahrt 

in den Apenrader Hafen einlief, zum erstenmal die »three peacy fish«- 

Flaggc dort wehte. Das Wetter war hcrrlich, die Mitreeder vom schonen 
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Schiff sehr angetan, und als er die wohl annåhernd tausendkopfige Menge 

am Hafen sah, die den Dampfer mit »Hurrah!« begriittte, da erklårte Mi

chael Jebsen, dies sei einer der schonsten Tage seines Lebens. Das Schiff 

wurde zur Besichtigung freigegeben, als erste durften die drei altesten Jeb- 

senkinder an Bord (sie sollen sehr stolz gewesen sein!), und dann begann 

ein furchtbarer Sturm auf die Doris, iiber 2500 Menschen sollen das Schiff 

besichtigt haben. Von diesem Tage an datiert die grotte Verehrung der 

Apenrader fiir die Reederei Jebsen und vor allem fiir ihren hervorragenden 

Reeder. —

Es war nun selbstverstandlich, datt M. Jebsen bald zu allen moglichen 

»brotlosen Amtern«, wie er sich ausdriickte, herangezogen wurde; schon 

nach zweimonatigem Aufenthalt wahlte man ihn in den Aufsichtsrat der 

Apenrader Actien-Brauerei. Gleichzeitig richtete sich das Augenmerk der 

Stådtischen Kollegien auf M. Jebsen, man wollte ihn zum Senator wahlen. 

Er spiirte allerdings hierzu wenig Neigung, kritisierte die Herren Stadtvåter 

als »grottenteils altc Kaffern« und nannte seine Vaterstadt ofters »Motten- 

burg«. Seine Wahl war allerdings noch nicht moglich, so lange sein Schwa- 

ger J. N. Jessen Senator war. Aber als dieser aus verschiedenen Grunden 

sein Amt niederlegte, muttte M. Jebsen dem dringenden Wunsch der Biir- 

gerschaft nachgeben. Er wurde am 2. 10. 1883 zum 1. Senator und Beige- 

ordneten gewahlt und leistetc am 26. 11. 83 den Amtseid:

»Ich, Michael Jebsen, schwore zu Gott dem Allmåchtigen und Allwissen- 
den, datt Sr. Konigl. Majcståt von Preutten meinem allergnadigsten Hcrrn 
ich untertanig, treu und gehorsam sein und alle mir vermoge meines Amtes 
obliegenden Pflichten nach besten Wissen und Gewissen genau erfiillen, 
auch die Verfassung und die Stadteordnung vom 14. 4. 1869 gewissenhaft 
bcobachten will, so wahr mir Gott helfe und sein heiliges Wort.«

Damit kam unter die »alten Kaffern« und in das ganze »Mottenburg« ein 
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frischer Zug. Selbstredend war Jebsen der bedeutendste Kopf in den Stadti- 

schen Kollegien, stcts gab er sich jovial, humorvoll und hatte in ganz be- 

sonderem MaGc die Fåhigkeit der Menschenbehandlung, gleichgiiltig wel- 

cher Gesellschaftsschicht sie angehorten. — Es war seiner Initiative zu vcr- 

danken, daB im Jahre 1884 das Bahnhofsgelånde, das noch zu Kolstrup ge- 

horte, sowie das Gebiet Jiirgensgaard, damals noch sogenannte Vorwerks- 

landerci (also das hcutige Lensmark-Laienum) in das Stadtgebiet einge- 

meindet wurden. Er gehorte zu den verschiedcnsten Kommissionen wie Bau- 

polizei, Straficnwcsen, Einschatzung der Gemeindesteuern etc. Aber die 

Hauptsache blieb die Hafenkommission, deren Vorsitzender er war; als 

soleher hat er viele Verbesserungen am Hafen veranlaRt, auch den Fragen 

der Rentabilitat wandte sich Jebsen zu. So hat er z. B. die Jahresgebiihren 

fiir die Flensburg-Ekensunder Dampfschiffs-Gesellschaft von 300 auf 1000 

M crhoht (damals ein ziemliches Objekt!). Der lebhafte Protest des Rceders 

niitztc ihm nichts, er muEte sich darein finden; dafi er spater, bei der Reichs- 

tagswahl 1890, sehr energisch gegen M. Jebsen agitiert hat, steht ja viel- 

leicht in ursachlichem Zusammenhang mit dieser Gebiihrenerhohung! — 

Natiirlich war M. Jebsens dominicrcnde Personlichkeit manchen Stadt- 

vatern unbequem. Es bildete sich ein Kreis, der gegen ihn arbeitete, was 

fraglos die bei Jebsen vorhandene Heftigkeit reizte, so daR es manchen 

Auftritt gab. Infolge seiner scharfen Menschenkenntnis durchschaute er die 

Unzulanglichkeit manches stådtischen Beamten, was wiederum seinen Geg- 

nern nicht pafitc und sie zu weiterer Opposition reizte. Als man aber crfuhr, 

dafi die Verlegung der Reederei nach Hamburg erwogen wurde, rcchneten 

sich die klugen Manner aus, dafi dann die Kommunalsteuern fiir jeden Biir- 

gcr empfindlich erhdht wurden und lenkten schleunigst ein: ihr Geldbeutel 

war ihnen doch wichtiger als ihr Geltungsbediirfnis. Im letzten Dezennium 

seines Lebens war M. Jebsen unbestritten der Fiihrer in der Stadtverwal- 
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tung! — Am Rande sei noch erwåhnt, dafi ab 1893 kein Dåne mehr in den 

Stådtischen Kollegien war (an welcher Entwicklung M. Jebsen auch nicht 

unbeteiligt war!). —

Soweit M. Jebsen als Stadtvater, nun zum Familienvater.

»Im Rudel gedeihen die Kinder am besten« lautet eine altc Weisheit. Das 

Rudel war stattlich, zu dem halben Dutzend, mit dem man aus Holland 

iibergesiedelt war, kamen — trotz Kontoabschlufi! — in Apenrade noch 

zwei hinzu, es waren jetzt also acht Kinder, vier von jeder Sorte. Im alten 

Stadthaus herrschte ein lebhafter Kindertrubel, reichlich viel fiir die zarte 

Mutter; da war ein strenges Regiment am Platz. Die Kinder mufiten aufs 

Wort gehorchen; beim Mittagessen stand dem Vater eine lange Haselgertc 

zur Hånd, die iiber den ganzen Tisch reichte; bei Unart und Unmanierlich- 

keit gab es gleich eins iiber die Finger. Gegessen werden mufite, was auf den 

Tisch kam; erst nach den Schularbeiten durf te gespiclt werden; schlechte 

Schulzeugnisse wurden hart bestraft, und seine ståndige Devise der milden 

Mutter gegeniiber war »Verwdhne die Kinder nicht, du tust ihnen damit 

einen schlechten Dienst«. Diese Erziehung haben ihm seine Kinder spater 

herzlichst gedankt. — Sein Altester, Jacob, brauchte allerdings die harte 

Hånd nicht, er war sehr artig — zu wenig jungenshaft, sagte er spater selbst 

(mit dem Ausdruck des Bedauerns!) — Das Urteil seines Rektors lautete: 

mein begabtester und auch fleifiigster Schiiler. Worauf M. Jebsen zu dem 

Schlufi kam: »Eine Gelehrtennatur, vielleicht steckt sogar ein Pastor in 

ihm!« (das hat sich ja allerdings nicht bewahrheitet). Desto schlimmere 

Rowdies waren die drei jiingeren Sdhne (die jiingste Tochter war nicht viel 

besser!), vor allem Friedrich, der unglaublich viele Dummheiten ausheckte 

und dementsprechend viele Prugel und auch Haft im Torfstall gesehen hat. 

Manchmal war allerdings des Vaters Justiz reichlich schnell und uniiber- 

legt; die natiirliche Folgeerscheinung seiner Impulsivitåt war ein recht
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Michael Jebsen in seinem Segelkutter

løses Handgelenk, und so gab es gelegentlich eine unverdiente Ohrfeige. — 

Sehr energisch forderte er den Latein-Unterricht seiner Jungens; seine De

vise lautetc: Latein ist der Schlussel zu allen romanischen Sprachen. Daher 

muBten seine Jungens, damals natiirlich zu ihrem Leidwesen, standig latei- 

nische Nachhilfcstunden nehmen. Spater haben sie es ihm desto mehr ge- 

dankt, vor allem Friedrich, der auf der guten Latein-Grundlage in drei 

Monaten spanisch lernte. —

Ncbcn dicser strengen Erziehung haben die Kinder mit ihrem Vater herr- 

liche Erlebnisse r^habt, allem voran die Segelfahrten mit dem Kutter, den 

er sehr liebte. Es war ein prachtiges Boot, das allen anderen Seglern in 

Apenrade vorbeilief und das M. Jebsen ausgezeichnet zu segeln verstand. 

Mit groBtcr Sicherheit sagte er das Wetter voraus, jede kommende Boe sah 

er und nutzte sie aus. Die Jungens lernten vom Kutter aus schwimmen; wie 
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oft haben wir auch von Bord aus geangelt. Eine der schonsten Fahrten un* 

ternahm er mit den Kindern anlaftlich eines Landungsmanovers (Marine 

gegen Armee) nach dem nordlichen Alsen; er selbst ist einmal mit mehreren 

Herren nach Kiel gesegelt, kam dann allerdings triefend naB wieder in 

Apenrade an. —

Dann die Fahrten mit unserem reizenden Pony! Ein Geschenk von unseres 

Vaters Freund Herrn Bolten, ihm zu Ehren »Claus« genannt. Die vielen 

Fahrten mit dem geliebten Ponywagen zu des Vaters Freunden — den alten 

pråchtigen Segelschiffs-Kapitånen auf der Halbinsel Loit — machten die 

Kinder mcistens allein. Herrlich waren im Hcrbst die Nufitouren, bei denen 

der Vater selbst kutschierte (dann muBte Claus sich machtig ins Geschirr 

legen!) und bei denen er an Pfliickeifer und Geschicklichkeit mit seinen 

Kindern wetteiferte, an Elastizitat ein Jiingling, der er bis zuletzt blieb.

Hierbci muft ich noch eine humoristische Wette erwahnen, die mit »Claus« 

in Zusammenhang stand. Sie wurde geschlossen mit dem Arzt Dr. Helt

zen (?) in Apenrade. M. Jebsen wollte — in Gehrock und Zylinder! — den 

Betreffenden in seinem Ponywagen auf Praxis fahren und solangc aus- 

harren, bis alle Besuche absolviert waren. Dr. Heltzen stellte seine Geduld 

auf eine harte Probe, aber M. Jebsen bestand sie und gewann also die Wette. 

Er wettete iibrigens sehr gern, allerdings nicht immer mit Erfolg! —

Als — in einem besonders schonen Sommer — die vier jungsten Kinder alle 

mit schlechten Zeugnissen nach Hause kamen, gab es ein besonderes Straf- 

gericht: jetzt wird Claus verkauft. Heulen und Schluchzen, das steinerwei- 

chend^war! Hatten wir Kinder etwas nachgedacht, dann ware uns klar ge

wesen, dal? unser Vater sich niemals von Claus getrennt hatte. Aber — es 

fruchtete, die nachsten Zeugnisse waren gut! Und Claus blieb bei uns, er 

hat spater das Gnadenbrot bekommen und starb an Altersschwache. — 

Ja — M. Jebsen war ein strenger Vater, aber er liebte seine Kinder sehr.
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Nur schade, seine Liebkosungen furchteten wir beinahe ebensosehr wie seine 

Ziichtigungen, denn seine zartlichen Klapse waren zum mindesten Ohrfei- 

gen mittlerer Starkc: alles Autterungcn seiner ungeheuren Vitalitåt, die 

uberhaupt sein Handeln leitete. Halbheiten gab es bei ihm nicht; alles, was 

er anhng, fiihrte er ganz durch. Sicher war flir niemanden, auch flir seine 

sehr geliebte Frau nicht, das Zusammenlcben mit ihm leicht, wie es ja bei 

solehen Vollkraftnaturen meistens ist. Aber seiner Personlichkeit wider- 

stand auf die Lange der Zeit niemand, und es hat wohl in Apenrade nie 

einen Mann gegeben, der so unendlich geachtet und beliebt war wie M. 

Jebsen.

Seine grotte Hcrzcnsgiite und Hilfsbereitschaft haben viele Apenrader ken- 

nengelernt und auch ausgenutzt. Schon, als er noch in Rotterdam lebte, 

befreite er einen hoheren Beamten in Apenrade aus den Klauen eines jiidi- 

schen Wucherers, und damals war die benotigtc Summe noch ein ziemliches 

Objekt fiir ihn. Als M. Jebsen sehr viel spater von dem betr. Herrn eine rein 

personlichc Gcfalligkeit erbat, erhielt er eine glatte Absage, die ihn sehr ver- 

letzte. —

Ich konnte Seitcn fullen mit den Namen der Burger, denen er geholfen, 

teilwcise sogar ihre Existenz finanziert hat, — es wiirde zu weit fiihren. 

Auch durch praktische Vorschlåge hat er vielen Menschen geniitzt, so hat 

er / B die Fischer veranlattt, an der Hafenbahn eine Verladestclle fiir ihre 

Fische zu beantragen, was auch bewilligt worden ist.

Wichtiger als alle diese Hilfe war die Forderung, die Apenrade durch die 

Reedcrei erhielt. Es war M. Jebsens Prinzip, nach Moglichkeit Apenrader 

als Kapitanc, Steuerlcute, Maschinisten etc., einzustellen; in den ersten Jah

ren meistens solche, die durch den Niedcrgang der Segelschiffahrt dem 

Nichts gegeniiberstanden. »Meine Vaterstadt soli von mciner Firma Vorteil 

haben« war seine Devise, wie auch: »leben und leben lassen«. Beides hat 
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sich bewahrt, die Reederei wuchs von Jahr zu Jahr, die Schiffe gaben mei- 

stens gute Dividende, und da viele Apenrader ihre Spargroschcn in Schiffs- 

parten anlegten, so wuchs mit der.Reederei der Wohlstand der Burgerschaft. 

Wie freute sich M. Jebsen, wenn er gute Dividenden auskehren konnte! 

Das gottliche Gebot: »liebe deinen Nachsten wie dich sclbst!« hat er stets 

befolgt.

Ein grotter Kirchganger war er allerdings nicht (wie die Jebsens wohl kaum 

jemals). Wenn er mit Frau Clara am 1. Wcihnachtstag den Gottesdienst 

besuchte, pflegte unser alter Geistlicher zu sagen: »Hcute sche ich hier man- 

chen, der am gewohnlichen Sonntag das Gotteshaus nicht bcsucht«. Dies bc- 

zog M. Jebsen — wohl kaum zu Unrecht — auf sich. Aber ich glaube gc- 

niigcnd geschildert zu haben, ein wie guter Christ der Tat er war, an dem 

sich mancher eifrige Kirchganger ein Beispiel nehmen konnte. Er hat iibri- 

gens die Seemannsmission, die er als sehr segensreiche Einrichtung aus per- 

sonlicher Erfahrung kannte, åutterst unterstiitzt, und die Grundung des 

Deutschcn Seemannsheims in Shanghai ist seiner Initiative zu verdanken. 

Er hat dafiir intensiv geworben und gesammelt und isr bei dieser Samm- 

lung ganz gewitt mit gutem Beispiel vorangegangen. Schliettlich hat er auf 

seiner Dampferlinie den Missionsmitgliedern 5O°/o Fahrpreisermattigung 

gewahrt. Also wahrlich: Christentum der Tat! —

Die starke Liebe zur Heimat, die sich wie ein roter Faden durch die ganze 

Geschichte der Familie Jebsen zieht, war bei M. Jebsen ganz besonders aus- 

geprågt. Rein wirtschaftlich ware die Verlegung der Reederei nach Ham

burg sicher gunstig gewesen. So trat schon im Jahre 1882 eine grotte Ver- 

suchung an ihm heran. Die Gesellschaft Kosmopolit in Mannheim, fiir 

deren Dampfschiff gleichen Namens er schon in Rotterdam das Befrach- 

tungsgcschaft besorgt hatte, crhdhte ihr Aktienkapital auf 23/4 Millionen 

Mark (damals eine ganz bedeutende Summe!), das hauptsachlich in SchitFs- 
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bauten angelegt werden soilte. Diese Gesellschaft schlug Jebsen eine Vcr- 

schmelzung mit seinen Dampfern vor, er solite dann der Generaldirektor 

der Firma werden, allerdings mit dem Sitz in Hamburg. Scheinbar bot sich 

Jebsen hier eine grofic Chance. Aber er lehntc ab, erstens, weil er nicht in 

Hamburg leben wollte, und zweitens, weil er seine Selbståndigkeit, die im

mer sein Ideal war, nicht aufgeben mochte. — Auch spater haben wieder

holt seine Mitreeder, vor allem Carl Diederichsen, versucht, ihn zur Uber- 

sicdlung nach Hamburg zu iiberreden. Er konnte sich von der Heimat nicht 

trennen, blieb ihr treu, was ihm seine Kinder und Enkel heute noch dan- 

ken. —

Nun, die Ablehnung der Ubcrsiedlung nach Hamburg tat der Freundschaft 

keinen Abbruch. Immer wieder kann man feststellen, dafi aus geschaftli- 

cher Zusammcnarbcit personliche Freundschaft erwuchs. Zunachst schon in 

Holland mit dem Reeder Adolf Deppe in Antwerpen, fiir dessen Firma 

M. Jebsen ofters Schiffe begutachtet hat, auch spater noch von Apenrade 

aus, und der besonders in den ersten Jebsen-Dampfern beteiligt war. Auch 

zwischen Frau Deppe und Frau Clara bestand eine herzliche Freundschaft. 

Besuchte M. Jebsen das Haus Deppe, so veranlafite er die Hausfrau stets 

zum gemeinsamen Besuch des Zoologischcn Gartens. Dabei war weniger 

sein Interesse fiir die Tierwelt die Veranlassung, als der diebische Spafi, den 

es ihm machte, dafi fiir die recht korpulente Mme. Deppe das Wagentor 

geoffnet werden mufite. (Der Eingang fiir Fufiganger war zu eng!) —

Sein ganz besonderer Freund war Herr Jacob Diederichsen, Ingenieur und 

Maschincn-Inspcktor bei der Hamburg-Amerika-Linic. Die Bekanntschaft 

ging schon auf Anfang der siebziger Jahre zuriick, und er beteiligte sich 

schon am Ankauf des ersten Dampfers, war M. Jebsen aber besonders wert- 

voll als Maschinen-Fachmann und Ratgeber beim Bau der weiteren Schiffe. 

Die beiden nannten sich »Amigo«; war M. Jebsen in Hamburg, so wohnte 
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er meistens bei Jacob und Frau Doris Diederichsen. Das 6. Schiff der Rce- 

derei wurde »Doris«, das 8. »Amigo« gcnannt, und der erste Neubau nach 

dem 1892 erfolgtcn Tode Jacob Diederichsens erhielt seinen Namen. Beide, 

M. Jebsen und Frau Clara, haben ticf um ihn getrauert.

Diese Freundschaft ging iiber auf mchrcre Familienmitglicdcr, sowohl auf 

den Bruder, Heinrich Diederichsen in Kiel, als auch auf dessen Sohne Carl 

und Gustav, vor allem auf den ersteren, der dann auch in besonders star- 

kem MaB an der Reedcrci beteiligt war. — M. Jebsen wurde allgemcin gc- 

schåtzt und verehrt, und von Jahr zu Jahr wuchs die Zahl seiner Ehrcn- 

åmter: 1889 gehorte er einer Kommission an, die ein Gutachten iiber die 

Mdglichkcit einer Sprengung des Eisernen Tores abgeben sol 1te, gemeinsam 

mit den Freunden Diederichsen und Herrn A. Libbcrts machte cr die sehr 

interessante Reise iiber Wien — Budapest nach Orsowa, zuriick iiber Ru- 

månien und Serbien.

In die gleiche Zeit failt die Grundung des Gcrmanischcn Lloyd, an der M. 

Jebsen stark beteiligt war (er hat auch Alfred Krupp gebeten, sich daftir 

einzusetzen). Er wurde gleich stellvertretcndes und im Jahre 1890 regulares 

Mitglied des Aufsichtsrats. Die Niederlassung des Gcrmanischcn Lloyd in 

Hongkong hat er vcranlaBt. —

Vertrauensmann des Seeamts in Flensburg, Vorstandsmitglicd der Sektion 4 

der Deutschen Seeberufs-Gcnossenschaft, Mitglied der Schiffs-Requisitions- 

Kommission im Auftrage der Kaiserlichen Marine — Aufsichtsratsvorsit- 

zendcr der Apenrader Vereinsbank u. s. w. Aber alle diese Ehrenamtcr wur

den in den Schatten gcstcllt durch seine Wahl zum Mitglied des Reicbstags. 

Anfang Januar 1890 wurde M. Jebsen von der national-libcralcn Partci des 

Wahlkreises Apenrade-Flcnsburg um Ubernahmc der Kandidatur zur 

Rcichstagswahl gebeten, er willigte ein. Die Wahlkampfe waren damals 

noch nicht so heftig wie heute; dennoch stellten die vielcn Reden in den
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Versammlungen fiir M. Jebsen eine groEe Anstrengung dar. Allerdings be- 

zeichnctc er das Zusammensein mit den Bauern nach solehen Versammlun- 

gen als »Schau« (SpaE)- Weniger »Schau« war die Zersplitterung der bur- 

gerlichen Parteien, dieses deutsche Erbubel. Es gab damals in unserem 

Wahlkreis

1. die national-liberale Partei,
2. die freisinnige Volkspartei,
3. die Danen,
4. die Sozial-Demokratische Partei.

Da M. Jebsen entschieden dem linken Flugel seiner Partei angehorte, wur

de den Frcisinnigen nahcgclcgt, auf einen eigenen Kandidaten zu verzich- 

ten und mit den National-Liberalen zu wåhlen, zumal, da sie gar keine 

Aussicht auf Erfolg hatten. Dann ware M. Jebsen im ersten Wahlgang, der 

am 20. 2. 90 stattfand, gewahlt worden. Aber — nein! Die Stimme der Ver- 

nunft wurde von einigen Schrciern iibertont; der Erfolg war:

Natinal-Libcrale Partei 6 400 Stimmen
Sozial-Demokratie 3 800 »

Danen 3 300 »

Freis. Volkspartei 2 700 »

also: Stichwahl zwischen den beiden ersten Parteien. Flensborg Avis be- 

folgte die feine Taktik, die Danen zur Wahl des Sozialdemokraten aufzu- 

fordern, was aber nur von ganz rabiaten Wåhlern befolgt wurde; die ver- 

nunftigen Danen enthielten sich der Stimme, viele wåhlten sogar Jebsen. 

Ich muE hierzu noch bemerken, daE die Sozialdemokraten damals åuEerst 

krab die Regierung bekåmpften und aufs schårfste den KlassenhaE predig- 

ten. Nun, in der Stichwahl wåhlten die Frcisinnigen geschlossen M. Jebsen, 

sodaE er mit groEcr Mchrheit als Siegcr aus dem Wahlkampf hervorging. 

Am 2. Mai 1890 fand die feierliche Eroffnung des neuen Reichstags im 

WciEen Saal des Kaiserschlosses durch Seine Majeståt statt. Bis Ende Juni 
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muftte M. Jebsen — die Pfingstferien abgerechnet — in Berlin bleiben. Am 

3. Februar 1891 hielt er im Reichstag seine Jungfernrede (in Fragen der 

Kriegsmarine). Er selbst schreibt: »Etwas Coulissenfieber hatte ich, es ging 

aber im ganzen besser, als ich gedacht hatte. Von meiner Fraktion und auch 

vom Zentrum wurde die Rede sehr beifållig aufgenommen. Prinz Heinrich, 

der zugegen war, soli — wie meine Collegen sagten — sehr interessiert zu- 

gehort haben. Nur — die Antwort des Staatssekretars war sehr flau!« — 

Im Auftrage der Hamburger Reeder iiberreichtc M. Jebsen eine Petition an 

das Auswårtige Amt bezw. den Staatssekretar Freiherrn Marschall von 

Biebcrstein hinsichtlich des Schutzes der grøften deutschen Interessen in 

Chile. Da einerseits in jener Zeit politische Unruhen dort fast an der Tages- 

ordnung waren, andererseits M. Jebsen die Verhaltnissc in Chile sehr genau 

kannte, nahm er im Plenum des Reichstagcs bei Beratung des Marine-Etats 

(es handelte sich um die Bewilligung der zum Bau von Kreuzern notigen 

Quote) die Gelegenheit wahr, der Regierung die Notwendigkeit der Ent- 

sendung von Kriegsschiffen an die chilenische Kiiste klarzumachen. Leider 

hatte der Reichskanzler von Caprivi kein Verstandnis hierfur und soli sehr 

ausweichcnd geantwortet haben. Dennoch ist dieser Flottenbesuch Tatsache 

geworden, er hat sich auBerst gunstig fiir Deutschland und auch fiir Chile 

ausgewirkt und ist M. Jebsen sehr gedankt worden. Er wurde daraufhin 

zum Mitglied der Marinc-Budget-Kommission ernannt, muBte deshalb be

sonders viel in Berlin sein und kam oft nur zum Wochenende nach Hause. 

Diese ungeheure Anstrengung iiberwand er spielend dadurch, daB er — 

wenn er es sich in einem Eckplatz des Abteils bequem gemacht hatte — 

sofort einschlief. Gelegentlich war dieser Schlaf so fest, daB er die Zweig- 

station Rothenkrug verschlief und erst in Woyens wach wurde — nachts 

um 2 Uhr! und dort die Nacht auBerst primitiv zubringen muBte. »Wer 

den Schaden hat-----------«! Er ist weidlich hiermit gehånselt worden.
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Jebsens Eintreten fiir die Kriegsmarine trug ihm im Reichstag den Spitz- 

namen »Der Admiral« ein. Als einziger Vertreter der Handelsmarine, deren 

Bclange er sehr eifrig wahrnahm, war er seinen Reedcr-Kollegen åuEerst 

wertvoll, wie aus folgendem Brief hervorgcht:

»Herrn Jebsen Hamburg, den 7. April 1896
Mitglied des Deutschen Rcichstages, Berlin.
Wie schon fr iiber, so haben Sie auch in diesem jahre die im 
Rcicbstage, hauptsachlich aber leider nicht allein von sozial- 
demokratischcr Seite, gegen die deutsche Rhederei gerichteten 
Angr i ffe nachdrucklich zuriickgewiesen. Die Auf gabe ist bei dem 
im Reichstage herrschenden Mangel an Kenntnis der beziiglichen 
Verhdltnisse und an Verstandnis fiir die Bediirfnisse der Schiff- 
fahrt keine erfreuliche. Die Abneigung gegen den Handel wirkt 
auch auf die mit ihm eng verbundene Rhederei zuriick und ver- 
hindert die Anerkennung der hoben Stellung, die sie sich durch 
eigene Kraft er rungen hat, sowie der Verbesserungen, die sie zum 
Wohle der Seeleute und zur Erhohung der Sicherheit eingefiihrt 
hat, und die weiter zu vervollkommnen sie unablassig bemiiht ist. 
Um so verdienstlicher ist es, da ft Sie allen diesen Angriffen gegen- 
iiber stets auf dem Platze sind. Der unterzeichnete Vor stand fiihlt 
sich gedrungen, namens des von ihm vertretenen bedeutenden 
Theils der deutschen Rhederei Ihnen seinen Dank hierfiir mit der 
Hoff nung auszusprechen, da ft es mit Ihr er wirksamen Unterstiit- 
zung gelingen werde, die Rhederei vor den Fesseln staatlicher 
Beaufsichtigung zu bewahren.

Der Vorstand des Vereins Hamburger Rheder 
gez. Adolph Woermann

Vorsitzender.«

Wie sein Ansehen, seine Bedeutung im Reichstag von Jahr zu Jahr stieg, 

werde ich nachher noch schildern. Zunachst noch einiges aus seinem Privat

leben und seiner Wirksamkcit in der engeren Heimat. —

Die geschaftliche Arbcit litt durch Jebsens haufige Abwesenheit nicht, das 

standige Wachsen der Reederei und das aufierordentliche Ansehen, das sie 

iiberall genoB, beweist das; im Jahre 1892 besaE sie 13 Dampfer! —

Ein Hohcpunkt in M. Jebsens und Frau Claras Leben war die Silberne 
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Hochzeit am 9. Oktober 1892. Wie dankbar durften beide auf ihr Leben 

zuriickblicken! — Der Kinderkreis umgab die El tern noch ganz; gute, treue 

Frcunde aus nah und fern, Ehrungen, Gliickwunsche, Blumen, Geschenkc 

— ein frohliches, reizendes Fest vom morgendlichen Standchen der Stadt- 

musikanten an (M. Jebsen zog den Gehrock iibers Nachthemd und dankte 

aus dem Schlafzimmerfenster hinaus!) bis zur abendlichen Illumination der 

SchiffbruckstraBe. Die unendliche Beliebtheit und Verehrung des Jubclpaa- 

res sprach aus tausend Kleinigkeitcn.

Aber M. Jebsen war auch eine grofie Respektsperson. Ich erinnere mich an 

feigende Episode: In der Schiffbruckstrafic beschimpften sich zwei Weiber 

in den hochsten Fistcltonen und gingen schliefilich mit besenstielen aufein- 

ander los. M. Jebsen, in seiner Siesta gestort, offnete das Fenster: »Seh, te 1 

kommer afsted!« (Macht, dafi Ihr weg kommt!), beide flohen schluckohrig 

in ihre Behausungen; ebenso eine Bande sich prugelnder Strafien jungen: 

»Pass aa, de kommer Michael Jebsen«! Sie verschwanden schleunigst. Als 

einmal eine Schauspielertruppe (Schmiere nannte man sie fruher) in Apen

rade gasrierte, hatte eine ganze Schar von Jungen einen Nachrichtendienst 

organisiert. Kam M. Jebsen zum Theatcr, dann warteten sie am Eingang; 

er spendierte rcgelmafiig einen Taler, daraufhin durften 12 Jungens auf die 

hintere Galerie (woraus man ja auf die Hohe der Eintrittspreise schlicfien 

kann!) Der Herr Direktør gehorte ebenfalls zu den Pumpbesuchern. In der 

Ncujahrnacht charterte ihn M. Jebsen, bei der biennenden Teertonne die 

Fcucrrede zu halten. Diesen Auftrag nahm er aber erst an, nachdem ihm — 

aufier seinem Honorar — die Begleichung der eventuellen Geldstrafe ga

rantiert war. —

Wie Jebsen jede deutsche Veranstaltung forderte, so war er auch eifriges 

Mitglied in der Schiitzengilde. Die drei Gewehre, die heute noch gebraucht 

werden, hat er gestiftet, sowie auch die beiden Landknechtstrommeln, und
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.Wichael Jd^en und Frau Clara. Au\£enom men /<S'92

zwar anlalslich des 150-jahrigcn Stiftungsfestes, bei dem ausgerechnet er 

Komg wurde. (Das Preisrichter-Kollegium hat spater zugegeben, hierbei 

gemogelt zu haben in der Erwagung, dais er 1. der representativste Komg 

sei und 2. den iippigsten Konigstrunk spendieren wurde, welche Rechnung 

natiirlich stimmtc.) Euhr beim Schutzenfest der Hotel-Omnibus mittags 

vom Schiitzenhof in die Stadt, dann sais Jebsen mit Vorliebe neben dem 

Rutscher auf dem Bock. Der Humor kam bei ihm nie zu kurz! — 

Unvcrgcssen ist M. Jebsen als Vorkampfer des Deutschtums. War er auch 

nur 2. Vorsitzendcr des Deutschen Vereins fur das Nordliche Schleswig, so 

blieb er unbestritten das bedeutendste Mitglied, die Seele des Vereins. Bei 

einem Icst auf der Insel Caloc im Jahre 1 893 wurde der Plan zur Grun

dung eines deutschen Trcffpunkts in Nordschleswig gefaBt; die gliickliche 
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Idee, hierzu den Knivsberg zu wåhlen, stammte von Pastor Jcsscn-Wilstrup. 

Die »Knivsberg-Gesellschaft« wurde noch am gleichen Tag ins Leben gc- 

rufen und M. Jebsen zu dcren Vorsitzendcn crwahlt. Schon bald darauf 

lieft er durch einen Strohmann das Knivsberggelande kaufen und alles, was 

dort geschaffen ist, geht auf M. Jebsen zuriick. Der 25 m hohe Fahncnmast 

mit der riesigen schwarz-wcift-roten Flagge, die erstmalig am 15. Juli 1894 

— beim ersten Knivsbergfest — wehte, ist sein Geschenk. Nun, es ist wohl 

hinlånglich bekannt, was M. Jebsen fiir den Knivsberg getan hat, und ein 

ganz grofter Aktivposten der Deutschtumsarbeit ist diescr ja geblieben, trotz 

allem, was geschchen ist.

Es war dann auch sclbstverstandlich, daft M. Jebsen an der Huldigungs- 

fahrt der Schlcswig-Holsteiner zum 80. Geburtstag des Fursten Bismarck 

teilnahm, auch zum Friihstiick eingeladen und vom Altreichskanzler ins Gc- 

språch gezogen wurde. Er fiihrte die Gråfin Rantzau, Bismarcks Tochter, 

zu Tisch. Sovicl mir bekannt, ist er noch ein zwcitesmal bei Bismarck ge

wesen, welche groftartige Erinnerung fiir sein Leben! —

Zu den Mannern, die M. Jebsens Giite recht stark in Anspruch nahmen — 

ich glaube, in halbjahrlichen Intervallen — gehorte Ludolf Bruhn von Ma- 

rienlust, ein trauriges Beispiel der Dekadenz einer cinst sehr angesehenen 

Familie, war doch sein Vater der bekannte Agent Bruhn, ein sehr tiichtiger 

und erfolgreicher Mann. Ludolf Bruhn war total verarmt, Marienlust mit 

Hypotheken iiberbelastet, irgend eine Sicherheit nicht vorhanden, dcnnoch 

bat er nie vergebens. Als er starb, muftte Jebsen, wolltc cr nicht die gclie- 

henen Summen in den Schornstein schreiben, Marienlust ubernehmen. — 

Nun, in dicsem Fail hat sich die Hilfsbereitschaft gelohnt, denn es wurde 

— umbenannt in Villa Clara — M. Jebsens Steckcnpfcrd, den Kindern und 

Enkeln das Sommer-Paradies, und es bildete den Grundstock der Villen- 

kolonie Lensnack-Laimun.
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»Villa Clara« (ex iWarienlusn cib 18^6 Som merCtz der Camilie Jebsen

Zunachst erntete Jebsen bei seiner Frau keinen Dank; sie sah die Schatten- 

seiten: das stark verfallene Haus (das Pappdach war so morsch, daB man es 

mit dem Spazierstock durchstolsen konnte), die vielen Kosten fur Repara- 

turen, die primitive Wasscrvcrsorgung, den verkommenen Garten — aber 

nachher hat sie sich doch sehr damit ausgesdhnt. Im Jahre 1896 zog die 

Familie erstmalig dorthin, und es war ein ganz besonders schoner Sommer. 

Der Obstgarten war vor allcm M. Jcbsens Liebhaberei, er lieB sich die 

Pflege der Baumc sehr angelegen sein, beteiligte sich selbst an der Ernte und 

war besonders stolz auf seine kostlichcn Gravensteiner, die er nur ganz 

guten Frcunden schenkte. Der liebe alte Kutter lag in der Nahe der Lan- 

dungsbruckc vor Anker und wurde besonders oft benutzt. Die verheira- 

teten Tochter kamen mit Mann und Kindern zu langem Aufenthalt, gute 

Freunde und Bckannte besuchten das Haus und waren ganz besonders 
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begeistert von dem herrlichen Blick von der Veranda aus, es gab reizende 

Gartenfeste — ich glaube, die vier Sommer, die M. Jebsen auf Villa Clara 

zugebracht hat, bildeten die Kronung seines schon so reichen Lebens.

Aber Villa Clara war durchaus nicht Jebsens Altenteil. Er stand noch sehr 

aktiv im offentlichen wie im Geschaftsleben. Natiirlich gab es fiir die Rce- 

derei auch Riickschlåge; vor allem den Untergang des Dampfers »Marie« 

1891 im Golf von Petehili, bei dem leider 20 Menschen ihr Leben verloren. 

Auch sonst brachten manche Havarien Arger und Verluste; Flauten des 

Frachtenmarkts, Schwankungen des Mexikanischen Dollars muBtcn iiber- 

wunden werden. Dennoch befand sich die Reederei in standigem Aufstieg. 

Von ganz grofter Bedeutung wurde der Vertrag, den M. Jebsen bald nach 

der Besetzung von Kiautschou Anfang des Jahres 1898 zunachst proviso- 

risch mit dem Reichspostamt schloR Das Reich zahlte eine Subvention fiir 

die Beforderung der Post, die Reederei stellte gleich zwei Dampfer in die 

Fahrt Shanghai — Kiautschou — Tientsin ein. Es waren unendliche Ver- 

handlungen notig, die Schwierigkeiten und Quertreibereicn haben M. Jeb

sen damals recht nervos gemacht. Zwischen Reichsmarineamt und Reichs- 

postamt war eine bose Rivalitat; der Gouverneur von Tsingtau makelte 

und kricisierte andauernd an den Schiffen; ob auf Veranlassung der Kon- 

kurrenz? Denn natiirlich waren noch andere Firmen bemiiht, den Kontrakt 

zu bekommen, und ihr Kampf war nicht restlos fair! —

Endlich, am 30. 8. 1898 war der Vertrag unterzeichnet; M. Jebsen muftte 

sich verpflichten, noch einen dritten Dampfer in die Linie einzustcllen. Er 

kaufte diesen in England, nach Uberholung ging der »Tsingtau« Ende 1898 

nach China. Die Einrichtung dieser Linie war die letztc grofte Leistung M. 

Jebsens fiir seine Firma. —

Dem Reichstag hat M. Jebsen durch zwei Legislaturperioden von 1890—98 

a^gehort. Sein politischer Antipode H. P. Hanssen hat iiber ihn gesagt: Er 
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hat sich im Rcichstag groBes Ansehen und eine bedeutende Stellung er- 

worbcn.

Da in jener Zeit den Reichstags-Abgeordneten noch keine Diaten gezahlt 

wurdcn, war natiirlich die Mitgliedschaft eine teure Angelegenheit und ein 

nicht unerheblichcr AderlaB fiir den GeldbeuteL Dennoch machte sie sich 

bezahlt durch die guten Verbindungen, die M. Jebsen dort ankniipfte. Seine 

Fiirsprache bei den betreffenden Ministern ist verschiedenen Familien- 

Mitgliedern sehr zustatten gekommen, und der bereits erwahnte Postkon

trakt ware ohne seine Zugehorigkeit zum Reichstag schwerlich zustande 

gekommen. SchlieBlich — die vielen interessanten Bekanntschaften mit pro- 

minenten Mannern der Regierung und der Wirtschaft und last not least die 

Einladungcn zu Hofe, bei denen er wiederholt vom Kaiser angesprochen 

worden ist, waren fiir sein Leben und seine Stellung eine groBe Bereiche- 

rung. —

Leider hatten seine bauerlichen Wahler fiir die Seegeltung des Deutschen 

Rciches kein Verstandnis, sie lieBen den prominenten Vertreter der deut

schen Schiifahrt fallen, weil er fiir russische Handelsvertrage (billigere Ge- 

treidezolle betreffend) gestimmt hatte, und zur Reichstagswahl 1898 stellte 

der Bund der Landwirte einen eigenen Kandidaten auf. Da der Kandidat 

des B. d. L. fiir die National-Liberale Partei nicht tragbar war, bemiihte 

sich M. Jebsen um eine Einigung auf einen geeigneten Mann; in diesem 

Fail wollte er seine Kandidatur zuriickziehen. Da diese Einigung nicht 

gliickte, blieb M. Jebsen Kandidat der National-Liberalen. Hatten sich 

jetzt die Frcisinnigen mit dieser Partei geeinigt, dann ware Jebsens Wahl 

doch gcgluckt. Aber — wieder die deutsche Zersplitterung! Also wurde — 

zum groBen Leidwescn seiner Partei und Fraktion — M. Jebsen nicht wie- 

dcr gewiihlt. Es ist ihm auBerst schmerzlich gewesen, und er hat es sehr 

bitter empfunden, wie er oft seinen Freunden gegentiber erwahnt hat.
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Preussischer Landtag

Eine groRe Genugtung wurde Jebsen dadurch zutcil, daR die National- 

Liberale Partei Flensburg ihm die Kandidatur zur Wahl fiir das prcuRischc 

Abgeordnetenhaus anbot. Er nahm sie an, allcrdings mit dem Zusatz: Fails 

der Erfolg einigermaRen sicher sei; also die Freisinnigcn sich nun endlich 

mit seiner Partei einigen wurden. Damals war in PreuRen noch das Drei- 

klassen-Wahlsystem und die indirekte Wahl, d. h. das Volk wahltc die 

Wahlmånner und diese den Abgeordneten; die Zugchorigkeit zu den Klas

sen richtcte sich nach dem Steuerzettel. (1898 wåhlten in Apenrade 3 M3n- 

ner in der 1. Klasse!) — Es ging in diesem Wahlkampf — der heiRcstc, der 

bis dahin in Flensburg gefiihrt worden war! — um die Parole: hier Stadt 

— hier Land! Die Stadt siegte mit 154 gegen 145 Stimmen!

Wie scharf der Kampf des Bundes der Landwirte war, gcht am besten aus 

dem Protest hervor, den er gegen M. Jebsens Wahl erhob, natiirlich crfolg- 

los! Er dankte den Wahlmannern in Flensburg fiir ihren tatkraftigen Ein- 

satz: Die Wahl war mir eine groRe Genugtuung!

Dennoch verschmerzte Jebsen seine Nichtwiederwahl zum Reichstag nic 

ganz: »Ich bin von der Kavallerie zum Train versetzt« schrieb cr an Carl 

Diederichsen. Ich horte einmal, daR ihm spater in einem durch den Tod des 

National-Iiberalen Abgeordneten frei gewordenen Wahlkreis die Kandida

tur zum Reichstag angeboten worden sei, da die Fraktion dringend seinen 

Wiedereintritt wiinschte. Es war kurz vor seinem Tod, cr muRtc aus Ge- 

sundheits-Riicksichten ablehnen. —

Der PreuRische Landtag wurde am 15. 1. 1899 im WeiRcn Saal des Berliner
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Schlosses croffnet. M. Jebsen hat sich intensiv fiir Flensborg und fiir Nord- 

schleswig eingesetzt. In Flensburg solite vor allem unvergessen sein, daE es 

M. Jebsen den Bau seines Kunstgewerbe-Museums verdankt. Schon lange 

war dieser Bau der dringende Wunsch der Bevolkerung, aus eigenen Mitteln 

war er aber unmoglich. M. Jebsen wandte sich an den Kultusminister, der 

der Sache sehr sympathisch gegeniiber stand, aber selbst machtlos war; der 

allgewaltigc Finanzminister (von Miquel) muBte seinen Segen dazu- geben. 

In der Unterredung, die M. Jebsen mit Miquel hatte, wies er auf die natio

nale Frage dieses Baues hin, fiir den Grenzlandkampf sei er von iiberragen- 

der Bedcutung. v. Miquel antwotete: »Unter diesem Gesichtspunkt kann 

ich einen Betrag in den Etat einstellen, anderenfalls hatte ich ablehnen 

miissen.« Und dieser Betrag war hdher, als man zu hoffen gewagt hatte, was 

ja auch der recht stattliche Bau beweist. —

Der Sommer 1899 — der letzte seines Lebens! — war noch besonders schon. 

Zunachst brachtc er Jebsen eine groBe Freude: die Verlobung seiner Tochter 

Johanne mit Heinrich Jessen. Dann viel lieben Besuch nach Villa Clara. 

Anfangs war M. Jebsen ganz der alte, frisch, frohlich, immer der Mittel- 

punkt bei allen Veranstaltungcn; sein Lachen horten wir an einem wind- 

stillcn Abend von Villa Clara aus kurz vor Elisenlund. Die Segelyacht 

»Othona« (Yawl), die er mit den Briidern Diederichsen gekauft hatte, lag 

6 Wochen lang vor Villa Clara, wir haben herrliche Fahrten mit ihr gé- 

macht.

Aber plotzlich, gegen Ende Juli, machtc sich ein Blasenleiden bemerkbar; 

Jebsen hielt es fiir bedenklich. Dennoch folgte er dem Ruf zu den Landtags- 

verhandlungcn nach Berlin — es handelte sich um den Bau des Mittelland- 

kanals, den er noch stark befiirwortet hat. Am 11. August segelte er mit der 

»Othona« aus Apenrade fort nach Kiel. Ich ruderte ihn morgens an Bord 

— es wurde ein Abschied fiir immer. —
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Das Wetter war nicht besonders, bewolkter Himmel, boiger Wind. Aber — 

als ob seine Heimat ihm noch einen letzten GruB senden wollte: — plotz- 

lich zerriB die Wolkendecke, das Stådtchen lag im hellen Sonnenschein, in 

herrlicher Beleuchtung da!

»O sehen Sie, wie schon ist unser Apenrade!« rief er aus. Es war der 

letzte Blick, den er auf seine geliebte Heimat hatte! —

In Berlin verschlimmerte sich sein Leiden, sein behandelnder Arzt schickte 

ihn nach Karlsbad, die Kur bekam ihm gar nicht, er brach sie ab und fuhr 

nach Hause, muBte aber die Reise in Berlin unterbrechen. Bei einem schwc- 

ren Schiittelfrost soli er ausgerufen haben: »Telegrafiert an Jacob, daB er 

nach Hause kommt!« —

Dr. med. Richard Bourwieg veranlaBte Jebsens Unterbringung in der Kli

nik des Geheimrats Israel, einem sehr tuchtigen Chirurgen. Frau Clara 

reiste zur Pflege hin; trotz bester arztlicher Betreuung wurde er immer 

schwacher, die Operation, als letzte Moglichkeit, wurde noch ausgefuhrt, 

aber das Herz versagte. Bei vollem BewuBtsein dankte er Frau Clara fiir 

alles, was sie ihm gewesen war und trug ihr GriiBe auf an seine Kinder. 

Sein letztes Wort war »Gott helfe mir!« Dann schlief er sanft am 30. Sep

tember 1899 ein.

Der Eindruck der Todesnachricht war auBerst stark, und das Extrablatt 

des »Neuen Apenrader Anzeigers« gab die Stimmung der gesamten Bevol- 

kerung, auch der verniinftigen Danen, wieder: Apenrade hat seinen besten, 

treuesten Sohn verloren. Tief erschiittert stehen wir vor der Tatsache, daB 

unsere'Stadt, ja — unsere Nordmark, ihres edelsten, tatkraftigsten Vertre- 

ters und Fiirsprechers beraubt ist.

Noch einmal machte Michael Jebsen die Reise von Berlin nach Apenrade. 

Im alten Elternhaus wurde er aufgebahrt. Wir nahmen am 3. Oktober 

abends Abschied von ihm; er war im Tod so wiirdig und schon wie im Le-
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ben. Am 4. Oktober 1899 trat er, wie seine Vorfahren bis hinauf zu Jacob

Jebsen, von seinem Stammhaus aus den letzten Weg an.

Ausdruck fand die tiefe Trauer durch die iiberwaltigende Beerdigung: Noch 

kurzlich sagte mir eine Augenzeugin: Als die Spitze des Zuges beim Kir- 

chenweg war, bogen die letzten des Gefolgcs um die Ecke der Schiffbruck- 

strafte. —

Mancher, der diese Lebensgeschichte bis hierher gelesen hat, wird vielleicht 

an der Objektivitåt zweifeln, denken dafi die Schreiberin das Bild ihres ge- 

licbtcn und hochverehrten Vaters reichlich schon gefarbt hat. Um das zu 

widerlegen, lasse ich einige Pressestimmen folgen, und zwar von Zcitungen, 

auBcrhalb des engen Rahmens der Hcimat. —

Die K o 1 n i s c h e Zei t u n g schreibt:

M. Jebsen war einer der Vorkampfer der national-liberalen Partei. Er war 
ein ganzer Mann, tren vom Scheitel bis zur Sohle, der mustergiiltige Ver- 
treter eines schaffenden durch Arbeit und Gesinnung verdienten Deutschen 
Burgertums. In ihm verkorperte sich die Geschichte der deutschen Seegel- 
tung wie in keinem zweiten. Aus fernen Landern hat er nach seiner Heimat 
ein tie fes Verstandnis dafiir mitgebracht, dafi das neue Deutsche Reich auf 
die See hinaus miissc, und so hat er, seitdem ihn 1890—98 der Wahlkreis 
Apenrade-Flensbur g in den Reichstag sandte, tap fer und erfolgreich fur 
den Ausbau der deutschen Flotte gekampft.
Bis zuletzt ist ihm die innerliche Heiterkeit treu geblieben, die ihm auch 
aufserhalb der Partei so viele Freunde zufiihrte. In schweren Kamp fen blieb 
ihm ein kraftiger Humor treu, so manches frohliche Scherzwort lafit er als 
lebendiges Andenken zuriick.« —

Die Nation al-Zeitung (Berlin) schreibt:

Mit M. Jebsen ist ein verdientes Mitglied der national-liberalen Fraktion 
dahingeeshieden, das namentlich in allen Fragen des uberseeischen Verkehrs 
die hochste Sachkenntnis besaji. Seine iiberzeugenden Ausfuhrungen haben 
im Reichstag viel zur Annahme der Regierungsforderungen beigetragen. Er 
war das Muster eines klugen, erfahrenen, biederen und jovialen Seemanns, 
bei Freund und Feind beliebt und geachtet. —
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Der Ostasiatische Lloyd, S h a n g h a i :

Zu den wenigen Manne™ im Reicbstag, die als anerkannte Fachleute bei 
allen die Schiff ahrt betreff enden Fragen mitsprechen konnten, gehorte der 
Abgeordnete Senator Jebsen. Lange Jahre hat er mit hingebender Ener gie 
zum Wohl des Standes, der sein Lebensberuf war, dem deutschen Vater- 
land gro fe Dienste geleistet. — Als Seemann aufgewachsen, wufte er die 
Anklagen, welche von sozialdemokratischer Verhetzung gegen angesehene 
Rhedereien in die Welt geschleudert wurden, auf das richtige Maf zurilck- 
zufuhren, ohne deshalb den berechtigtcn Forderungen des Seemannstandes 
ent gegen zu treten, fur den er stets ein warmes Herz hatte. Sein V erbaltnis 
zu seinen Angestellten war deshalb auch ein sehr gutes, was sogar von den 
sozialdemokratischen Rednern des Reichstags anerkannt werden mufte, 
und das will gewif viel sagen. —
Mit dem weiten, klaren Blick, wclcher Senator Jebsen, wie in seinen eige- 
nen U nternehmungen, so auch bei jedem Auftreten in der Offentlicbkcit 
auszcichnete, trat er bei den Verhandlungen iiber die Subvention der Reicbs- 
postdamp fer-Linien mit warmer Ener gie fur die Regier ungsvorlagen ein. 
Er war eine bekannte, angesehene Personlichkeit in den offiziellen Berliner 
Kreisen. Sein Auf tre ten in der V olksvcrtretung war einfaeb, aber zielbe- 
wuft und klar und so seine Redeweise. Dazu paf te die kraftige, breitscbul- 
trige Gestalt. —
Er empfand das lebhafteste Interesse fur die deutsche Kolonie in Kiaut- 
schou und etablierte die erste regelmåfige deutsche Damp ferlinie nach dem 
Norden Cbinas unter Subvention der Regierung.
Die deutsche Handelswelt, speziell die deutsche Schiffahrt, bat allen Grund, 
ihm ein dankbares Andenken zu bewahren.

Und zum Schlufi noch »H c j mda 1« :

M. Jebsen war ein tuchtigcr und energiseber Gescbaftsmann. Von seiner 
fruhen Jugend an kannte er genau die V erhdltnisse an der Cbinakuste und 
nahm als Schiff srhedcr seine alten Beziehungen nach dort wieder auf, da- 
durch nahm seine Rhederei bald einen tuchtigen Aufschwung. Er verstand 
es, alle Chancen auszunutzen. —
M. Jebsen war schon als Knabe ein sehr ausgeprdgter Schleswig-Holsteiner 
und hatte nach dem 3jdhrigcn Krieg scharfen Zusammenprall mit den diini- 
schen Bebor den. — Gleich nach seiner Heimkehr, 1882, nahm er den 
Kampf gegen das Ddnentum in Nordschleswig auf. Seine Wirksamkeit in 
dieser Hinsicht war recht bedeutend, besonders in Apenrade, wo er einen 
sehr grofen Einfluf ausubte. Als alter Schiffsfubrer war er es gewobnt, 
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seinen Willen durchzusetzen, und wo er auf Widerstand traf, pflegte er 
nicht weich vorzugehen. Aber er glaubte seiner U berzeugung und hatte da- 
fiir gel it ten, als seine Freundc noch die Kleinen waren, und als Sohn eines 
alten Nordschleswiger Gcschlechts hatte er ein Recht, fur diese Uberzeu
gung in die Schranken zu treten (im Gegensatz zu den jungen eingewander- 
ten deutschen Agitatoren). —
Wir wollen noch zur Ehre von Michael Jebsen hervorheben, seine grofle 
Liebe zu Apenrade. Er bewies sie sowohl dadurch, daft er seine Firma von 
hier aus fiihrte, ungeachtet er sie besser hatte von Hamburg aus leiten kon- 
nen, wie auch dadurch, daft er fur alle Stellungen auf seinen Schiffen Apen
rader vorzog, und schtiefllich durch sein niemals ruhendes Interesse fur das 
Wohl der Stadt unter seinem offentlichen Wirken. —
Wir ver lier en in ihm einen unversohnlichen Gegner, dessen Kampfesart wir 
nicht billigten, aber dessen Uberzeugung wir achteten, weil sie ehrlich ge- 
fiihlt war und in den fiir ihn schwersten Tagen ihre Probe bestanden hatte.

Feindeslob klingt! —

Die Stadtischcn Kollcgicn ehrten sein Andenken durch die Umbenennung 

der am Hafen entlang fuhrenden StraEe »Schiffbriicke« in »Michael-Jebsen- 

StraEc« und lieEen sein Ølbild von Maler Mommc Nissen anfertigen und 

im Kleinen Sitzungssaal des Rathauscs aufhången. Es ist dirckt unverstand- 

lich und wurde sogar von viclen Danen als Schmach empfunden, daE die 

ncue Regierung als eine ihrer ersten MaEnahmcn die Michael Jebsen-StraEe 

umbenannte und dal? auch einige Jahre spater das Bild aus dem Rathaus ent- 

fernt wurde. Dennoch wird der Name Michael Jebsen in Apenrade unver- 

gessen blciben, und sein Vorbild moge nachfolgenden Generationen die Vef- 

pflichtung auferlegen:

»Was Du ererbt von Deinen Vatern hast, 

erwirb es, um es zu besitzen!«
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Familie Offersen

Dieses Geschlecht ist, ehe es in Apenrade auftaucht, in Tondern ansassig 

gewesen. Erstmalig wird im Stadtischen Protokoll von 1674 der Name er- 

wåhnt, namlich: Carsten Offersen aus Aventoft hat den Burgereid geleistet. 

Also scheint die Familie Offersen ebenfalls friesischer Herkunft zu sein. — 

Mit Sicherheit wissen wir, daR der Tischler Hans Offersen, der schon im 

Jahre 1705 als Steuerzahler erwahnt wird, unser Vorfahr ist. An der Siid- 

seite der OsterstraRe hat er ein Haus besessen, das nach ihm sein Sohn 

Christopher Offersen bewohnte. (Das Haus steht heute noch und ist unter 

Altertumsschutz). Dieser war Schneidermeister und ist fruh gestorben; im 

Kirchenbuch håbe ich gefunden: Den 27. 4. 1735 laRt Christopher Offer- 

sens Witwe taufen ihren Sohn Christopher. Sein altester Sohn Hans, unser 

Vorfahr, ist getauft am 3. 10. 1731. Schon im Jahre 1744 starb dann auch 

seine Mutter, sodaR er schon mit 13 Jahren Vollwaise war. Es scheint aber, 

daR die geldlichen Verhåltnisse ganz gunstig gewesen sind. Erstaunlich ist, 

daR Hans Offersen als Lehrling zum Goldschmiedemeister Severin Lorent

zen in Flensburg gekommen ist, der ein ganz besonders angesehener Mann von 

groRer Tuchtigkeit war. Seine silbernen Zunftbecher sind beriihmt, und die 

Flensburger Museumsleitung macht dem Magistrat Vorwurfe, sich dieses 

Silber nicht rechtzeitig gesichert zu haben; alle noch vorhandenen Zunft

becher sind im Thaulow-Museum. Wenn ein Lehrling von auswarts zu die

sem beriihmten Meister gekommen ist, muR er irgendwie Beziehungen ge- 

habt haben. 6 Jahre hat Hans Offersen »mit vielem FleiR das edle Gold- 

schmiedehandwerk erlernet«, wie aus seinem Gesellenbrief ersichtlich ist.
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(Diescr ist noch vorhanden bei Frau Ella Michelsen in Kolstrup, die von 

einer Tochter des Hans Offersen abstammt.) Am 3. 12. 1755 schrieb er 

einen Brief: »An Messieurs de Conseillc de la ville Toundern« in sehr ver- 

schndrkcltcm Deutsch. Sein Vormund sei gestorben, er begehrt zu wissen 

vom hochwcisen Rat, von wem er die Ableg der vor ihm gefiihrten vor- 

mundlichcn Rechnung pråsentieren soli, »da ich entschlossen bin, mich in 

hiesiger Gegend zu etablieren und das Capitel selber brauchen mufit?«

Er hat sich dann in Apenrade als Goldschmied niedergelassen, besafi ein 

Haus in der Schlofistrafie und heiratete 1757 die Jungfer Anna Christine 

Lawaetz, eine Tochter des Schneidermeisters Friedrich Julius Lawaetz und 

seiner 1. Frau Anna Ofsen aus Rotterdam. Ob er auf Wanderschaft dort- 

hin gekommen oder in jener Gegend geboren ist, wissen wir nicht. Sein 

Vater war der abgedankte Rytter (Kavallerist) Johann Martin Lawaetz. 

Diescr ganzlich fremde Name lafit die Vermutung zu, dafi der alte Rytter 

in den cwigcn Kriegen des 17. Jahrhunderts mit fremden Truppen nach 

Schleswig-Holstein gekommen und hier geblieben ist. — Friedrich Julius 

Lawaetz ist 1698 geboren, gestorben 1770. Ihn tiberlebte aus der 1. Ehe 

ein Sohn Friedrich Offcrsen-Lawaetz. Solltc also der Mådchenname seiner 

Frau nicht Ofsen, sondern Offersen gewesen sein? —

Anna Christine Offersen, geb. Lawaetz, ist bereits 1760 gestorben, nachdem 

sie 3 Sdhne geboren hatte; sie mulS eine sehr fromme Frau gewesen sein. 

Eine Lebensbeschreibung von ihr befindet sich ebenfalls in Hånden von 

Frau Michelsen.

Ihr ål tester Sohn Christopher (aus der Tatsache, dafi dies der alte Familien- 

name ist, schloB Jacob Jebsen, dafi Offersen eine Verbalhornisierung von 

Christophcrsen wåre) wurde Kaufmann und wanderte etwa um 1790 nach 

Bergen in Norwegen aus. Er grundete dort ein Manufakturwarengeschåft, 

heiratete 1795 die Bergnerin Mette Johanne Stuwitz, Tochter des »Mester- 
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bakers« Andreas Stuvitz und Frau Elisabeth, geb. von Rcchen. Diese abso

lut deutschen Namen lassen die Vermutung zu, daE die beiderseitigen Vor

fahren aus Deutschland — vielleicht schon zur Zeit der Hanse — nach 

Bergen ausgewandert waren. Allerdings — die Mådchcnnamen ihrer GroE- 

miitter Hjorth und Svane beweisen, daE doch zur Hauptsache norwegi- 

sches Blut in den Adern der Mette Johanne Stuvitz floE.

Christopher Offersen scheint zunachst ein recht wohlhabender Mann ge

wesen zu sein, wie man aus den Erbsttickcn der Familie schlicEen muE. Die 

wunderschonen alten Silbersachen, das wcrtvollc altc Porzellan — ein 

echtes Frankentaler Kaffecservice fur 24 Personen hatte er seiner Frau von 

einer Geschåftsreise aus Deutschland mitgebracht — auEerdem alte seidenc 

Kleider, Fracke, silberne Sporen etc. (und langst nicht alle alten wertvollen 

Sachen sind nach Apenrade, in die Hande der Erben gekommen), lassen auf 

einen wohlhabenden Lebensstandard schlieEen, der leider nicht gehalten 

werden konnte. Im Jahre 1812 machte Danemark, zu dem Norwegcn da

mals gehorte, Staatsbankerott: der Rcichsbankthalcr galt nur noch 5 Øre, 

und Christopher Offersen konnte sein Geschåft nicht halten. Die Vermo- 

genslage wurde sehr traurig; die beiden åltesten Tochter Anne Christine 

und Elisabeth wurden Schneiderinnen, unser GroEvatcr, der 1802 geborene 

Hans Offersen, wurde nach Apenrade zur Schwester seines Vaters, Frau 

Andresen, geschickt, bei der er aufgewachsen ist. Seine Eltern hat er nicht 

wiedergesehen, erst im Jahre 1856 ist er bcsuchswcise wieder nach Bergen 

gekommen. Sein åltester Bruder, Andreas, war als Kaufmann wieder zu 

Wohlstand gekommen und hatte seine Sch western zu sich genommen. In 

Bergen ist die Familie rcstlos ausgestorben. 3 Kinder sind nach Apenrade 

zuriickgekehrt, auEer unserem GroEvater dessen Bruder Thomas, von dem 

die Familie Fischer abstammt, und Lucie, Frau Callsen. —

Hans Offersen wurde, wie fast jeder Apenrader Junge in damaliger Zeit,

138



Christapher O/fersen
Bergen I 7 58— I 8 2 i

Scemann. Als cr auf dem Apenrader Schiff »Fortuna« (Kapitan Richard 

Richclsen) als Stcuermann fuhr, begegnete ihm sein Gliick. Die Frau des 

Kapitans nahm ihre Freundin, Botilla Andresen, die bleichsiichtig und er- 

holungsbedurftig war, mit auf eine Seeseise; hier lernten sich unsere GroB- 

eltcrn kennen und lieben. Sie heirateten am 6. Juni 1833. Von unserem 

GroBvater gibt cs cin Ølbild aus jungen Jahren, das einen hiibschen und 

vergnugt aussehenden jungen Mcnschen darstellt. Er soli sehr liebenswiir- 

dig und giitig gewesen sein, stand aber wohl mit der deutschen Sprache auf 

KriegsfuE. Der kliigere und gebildetere Teil war ganz gewiB unsere GroB- 

mutter, und da cr durch dicse Heirat, wie man in Apenrade frtiher zu sagen 

pflcgte »Schiff kriegte«, bedeutete sie ganz besonders einen Sprung nach 

oben fur ihn. —
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Wåhrend, wie ich bisher bewiesen håbe, die Offersens durch Generationen 

Handwerker gewesen sind, entstammte unsere Grofimutter einer Kauf- 

mannsfamilie, die allerdings teilweise auf handwerklichcn Ursprung zu- 

riickging, aber auch Seefahrer in ihrer Ahnenreihe hatte. Jcdcnfalls ist die 

Geschichte dieser Familie interessanter als die ihres Mannes.

Ihr Urgrofivater vaterlicherseits, Hans Andresen, stammte aus Middelfart 

und stellt den einzigen Einschlag danischen Blutes in unserer Ahnenreihe 

dar (natiirlich rechne ich danisch nordlich der Konigsau). Hans Andresen 

kam auf Wanderschaft zunachst nach Sonderburg, licE sich dann in Apen

rade als Backermeister nieder und heiratete Botilde Preen. Auf diese gcht 

der Name Botilde sowohl in unserer als auch in der Familie Lorentzen zu- 

riick; deren Sohn Andreas Andresen wurde Kramer, kauftc bei hambur- 

gischen Kaufleuten und auf Jahrmårkten ein und scheint dabei rccht er- 

folgreich gewesen zu sein. Am 13. 1. 1775 heiratete er Agathe Eleonore 

Thomsen, die Tochter des Knopfmachers Friedrich Thomsen und der Marie 

Christine, geb. Poreisen, in Apenrade ansåssig. Allerdings stammte Thom

sen aus Sonderburg, war der Sohn des Segelmachers Thomas Petersen. Hier 

haben wir also einen der springenden Namen, die unsere Ahnenforschung 

stark erschweren. Woher die etwas hochtrabenden Vornamen »Agathe 

Eleonore« stammen, konnte ich nicht ermitteln (sie klingen gottorpisch). 

Sie ist schon friih gestorben und hat 2 Kinder hinterlassen, Friedrich, geb. 

1776 und Botilde, die spåtere Frau des Grunders der Firma Jurgen Lorent

zen. — Andreas Andresen kaufte im Jahre 1797 aus dem Konkurs des Ta- 

bakspinners Cornelius Cornelsen auf offentlicher Auktion dessen Haus und 

Fabrik an der Grofien Strafie. Nach seinem Tode (1807) ist dicser Besitz 

an seinen einzigen Sohn Friedrich Andresen ubergegangen. Dieser hat 1804 

den Biirgereid geleistet, war sicher ein den Durchschnitt wesentlich uberra- 

gender Mann, åufierst tiichtig, unternchmend und erfolgreich. Er hat zu- 
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nachst die Fabrik und nachher das Wohnhaus neu gebaut, ein behåbiger, 

flir damalige Zeit stattlicher Bau, dabei sehr behaglich, das Elternhaus 

unserer Mutter. Dieses Haus ist im Jahre 1912 abgerissen und die »Han

delsbanken« an seine Stelle errichtet worden. — Es scheint, daE damals 

vici Tabak, Zigarren und der von der seefahrenden Bevolkerung so sehr 

beliebte »Skraa« mit Apenrader Schiffen versandt worden ist, die Fabri

kation muE sehr lohnend gewesen sein. Am 17. 5. 1802 heiratete Friedrich 

Andresen Clara Anna Kellner, ein Madchen aus sehr wohlhabendem, alt 

eingesessenem Apenrader Haus. Wir konnen ihre Vorfahrenreihe zuriick bis 

zu ihrem UrgroE vater, Johann Friedrich Kellner (auch Kollner geschrie- 

ben) verfolgen, der aus Celle nach Apenrade kam und hier 1694 den Bur- 

gereid leistetc. Er war Schiffer, Besitzer der Galiothe »Fortuna« und schlug 

wohl in der brav-biirgerlichen Ahnenreihe unserer Mutter etwas aus der 

Art. Sicher war er ein recht tiichtiger Schiffer, vielleicht zu waghalsig; war 

er — der Steuerveranlagung von 1713 nach — ein wohlhabender Mann, so 

hciEt es 1718 von ihm: »total verarmt, weil dreimal von die Schweden auf- 

gebracht«. (Die meisten Schiffer hatten wohl mit einemmal genug gehabt!) 

Er wurde dann von 5 Schiffern als Dcputierter zum Konig von Schweden 

geschickt, um wegen dieser Aufbringungen vorstellig zu werden, schcinbar 

allerdings ohne Erfolg. Er mufi ein ziemliches Rauhbein gewesen sein. Ein- 

mal heiEt es im Magistrats-Protokoll: »ich bedaure, daE mir einige nach- 

teiligc Worte contra Peter Petersen entfahren sind. Es ist gewiE im gchab- 

ten Rausche geschehen!« Er war schlieElich so verarmt, daft sein Haus und 

seine Mobel versteigert wurden — auf Veranlassung seines Sohnes! Bei die

ser Gelegenheit haben sich Vater und Sohn vor Gericht derartig beschimpft, 

daE ihnen »anbefohlen wurde, einander gebuhrlich und christlich zu be- 

nehmen!«

Auch sein Sohn Christoph (geboren 1689 in Celle) muE gegen Ende des 



Nordischen Kricges crhebliche Vermogens-Einbufie crlittcn haben. Er war 

noch im Herbst 1718 im danischen Convoy mit mehrcren anderen Apenra

der Schiffern — darunter Michael Rolfsen, unser Vorfahr vaterlicherseits 

— von Norwcgen nach Island gesegelt, gewifi ein Unternehmen, das Mut 

und Tiichtigkeit bedingte. 1719 heifit es von Christoph Kellner in der 

Steuerveranlagung: ein Schiffer in ziemlich mittelmafiigem Stande. Er hat 

dann noch 1721 Seeschaden in der Nordsee gehabt und rcklamiertc eine 

auf Sylt geborgene Schiffskiste als sein Eigentum. (Ob mit Erfolg?) Er ist 

schon im Jahre 1735 gestorben, seine Frau, Botilla, geb. Clausen, hat ihn 

um 35 Jahre iiberlebt. Er besafi ein kleines Haus Ecke Schlofi- und Siider- 

Strafie, das bald nach seinem Tode wegen Baufalligkeit abgcbrochen wurde. 

Zu Wohlhabenheit und geachteter Stellung ist dann dessen Sohn Christoph 

(geb. 1728) gelangt. Er war Kaufmann, hat das Haus Klingenberg (heute 

Fink) erbaut, ein schones, behabiges Haus, das auf Wohlhabenheit des Er- 

bauers schliefien lafit, wie auch die Bezeichnung als »Monsieur Kellner«, 

die ich oft in den Magistratsakten gefunden håbe. Aus seiner 3. Ehe mit 

Catharina Espen — Thomsen — vermutlich seine Cousine, denn ihre Mut

ter war eine geborene Kellner — stammt unsere Urgrofimutter, Clara Anna 

Kellner (geb. 1782). Sie verlor ihren Vater schon mit 3 Jahren. Eigenartig 

ist, dafi ihr mit 12 Jahren Andreas Andresen, ihr zukiinftiger Schwieger- 

vater, zum Vormund ernannt wurde (der erste war gestorben). Auch ihre 

Mutter war schon tot, als sie im Jahre 1802 Friedrich Andresen heiratete. 

Sicher hat sie eine ansehnliche Mitgift in die Ehe gebracht, sodafi deren ma

terielle Grundlage eine sehr gunstige war. Die sehr schonen Mobel aus dem 

Andresen’schen Hausstand, die noch vorhanden sind, lassen auf guten Le

bensstandard schliefien; das erste Piano in Apenrade gehorte Frau Clara 

Andresen. Aber der glanzenden Aufienseite entsprach nicht das Familien

leben. Friedrich Andresen war entschieden ein brutaler Mensch und ein



grover W viber freund. Er hat oft das Wort gesprochen: »Gott gnade dem 

Kind, das noch gcschlagcn werden muls, wenn es sechs Jahre alt ist.« Bei 

ihm w aren Prugel auch noch spater angebracht gewesen. Seine Frau hat oft 

ihrer Schwagerin, der schon erwahnten Frau Lorentzen, ihr Herz ausge- 

schuttct, die sich restlos auf ihre Seite stellte. »Was ist nun wieder mit dir, 

du Stackcl?« — Wcil der ersehnte Sohn nicht geboren wurde, hat das wohl 

ihr Leben noch erschwert. Tatsåchlich weigerte sich Friedrich Andresen, die 

funfte Tochter in die Familienbibel einzutragcn. (Eine Tragikomik war, dals 

er vorehelich den Sohn hatte, es war Mads Middelheus, Tabakspinner in 

Apenrade).

Abgcsehcn hiervon war Friedrich Andresen ein angesehener Mann, der im 

Jahre 1814 Deputiertcr Burger und 1830 Ratsherr wurde. Geschaftlich 

mufs es ihm sehr gut gegangen sein; er erwarb immer mchr Schiffspartcn, 
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schon im Jahre 1817 war er alleiniger Reeder und Eigentiimer des Schiffes 

»De fem Søskende« (es fuhr mit Salz und Stiickgiitern von Liverpool nach 

Apenrade) und 1818 zusammen mit seinem Schwager Jurgen Lorentzen 

Besitzer des wesentlich grofteren Schiffes »Amphitrita«. 1831 wird Fr. An

dresen als Hauptreeder der Brigantine »Aeolos«, 109 Com. L. groft, die 

von Hamburg nach Pernambuco fuhr, sowie der Brigg »Fides« und der 

Brigantine »Experiment« genannt. 1834 lieft er als Hauptreeder die Bark 

»Castor« (119l/2 C.L.) fiir seinen Schwicgersohn bauen, und im Jahre 1840 

das Schwesterschiff »Pollux«. Er hatte schlieftlich den Beinamen »Friedrich 

den Store«, den er wohl aufter seiner Korpergrofte seinem Wohlstand und 

auch wahrscheinlich seiner nicht unerhcblichen Arroganz verdanktc. — 

1842 ist er gestorben, ihn iiberlebten aufter seiner Witwe nur 2 Tochter, 

Maria und Botilla (unsere Groftmutter). Erstere blieb Eigcntiimcrin der 

Fabrik und des Grundbesitzes bis zu ihrem im Jahre 1858 erfolgten Tod. 

— Ihre Enkelinnen sprachen mit grofter Liebe und Verchrung von ihr. 

Allerdings schilderte unsere Tante Marie Jessen (geb. Jebsen) sie als un- 

freundlich und hochmiitig. Sie scheint als åltere Frau stark korperbehin- 

dert gewesen zu sein; besuchte sie ihren Schwicgersohn, der 3 Minutcn ent- 

fernt wohnte, so fuhr sie in der Kutsche hin. Allerdings gingen die Frauen 

damals kaum zu Fuft, spazieren kannte man nicht; Besorgungcn spielten 

damals noch keine Rolle, so wurden die Frauen meistens im Alter schwer- 

fallig. — Das Ølbild unscrer Urgroftmutter, an dem mir schon als Kind der 

traurige Ausdruck auffiel, heute im Besitz von Michael Jebsen, ist gemalt 

vom Apenrader Maler Thomas Jensen, dessen Ausbildung sie zum Tcil finan- 

ziert hat. Nach ihrem Tode ging der Besitz an ihre zweite Tochter, unsere 

Groftmutter iiber. —

Leider håbe ich an sie keine Erinnerung. Aber sie wurde immer geschildert 

als sehr gebildet, liebenswiirdig und giitig, dabei war sie eine sehr tiichtige
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Frau Clara Andre sen. geh. Kellner
( 17S2—1858)

Gemak von Thomas Jensen

Hausfrau, und was bedeutete dies in jener Zeit! Was wurde nicht alles im 

Hause hergestellt, besonders wenn, — wie hier — Landwirtschaft dazu- 

gehorte. Es wurde im Haus gebuttert, eingcschlachtet, sowohl Schwein wie 

Rind (frisches Fleisch wurde wåhrend des ganzcn Winters nicht gckauft), 

Lichter gegossen, Seife gekocht; die Mågde muEten abends spinncn, das 

Garn wurde zum Weber gebracht und das gewebte Leinen wurde in die 

Aussteuertruhen der Tochter gepackt, die bereits bei ihrer Geburt angc- 

schafft wurden. Der Garten war GroEmutters ganz besondcre Liebhaberei; 

er war sehr groE, reichte bis zur »Made« (heute H. P. Hanssens Gade) 

herab, und das Gelande, auf dem heute das Geschåftshaus Heydenreich 

steht, gehorte noch dazu. Der Garten war in Terrassen angelegt, oben ein 

Ziergarten mit besonders schonen Rosen, dann viele Obstbåume und -Biische 
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und ganz unten das Gemiiseland. Im Fabrikgebaude, das ruckwartig an 

den Garten stieft, aber nur vom Garten aus zuganglich, war eine Loggia im 

Biedermeierstil eingerichtet. Sonntags versammelte sich hier die Familie 

um den runden Tisch zum Nachmittagskaffee, der aus bunten Tassen ge- 

trunken wurde. — Allerdings — die ersten 10 Jahre seiner Ehe fuhr Groft- 

vater noch zur See, fiihrte ab 1834 die Bark »Castor«, die scheinbar regel- 

måftig von Hamburg nach Lissabon und von dort nach Rio de Janeira 

segelte, wie aus den immer erneut angeforderten Algierischcn Seepasscn 

ersichtlich ist. Merkwiirdigerweise wird Hans Offersen im Jahre 1842 

gleichzeitig als Fiihrer der neu erbauten Fregatte »Pollux« und der Bark 

»Castor« bczeichnet. Erst im Jahre 1843, nach seines Schwicgervaters Tod, 

hat er die Secfahrt aufgegeben und die Fuhrung des Geschaftes iiber- 

nommen.

Nach den Erzåhlungen unserer Mutter, Tante Johanne und unserer Cousine 

Mathilde Lorentzen muft unser groftelterliches Haus der Typ des behag- 

lichen, wohlhabenden Biirgerhauses damaliger Zeit gewesen sein, aber 

sicher war Groftmutter der Herr im Haus. Groftvater war aufterordentlich 

beliebt, freundlich und giitig gegen jedermann; und gegen ihre Sdhne waren 

wohl beide allzu nachsichtig (unseres Vaters Kritik lautete: Groftmutter 

war gegen ihre Gohren ein Stjamp!) In diesem gliicklichen Milieu wuchs 

unsere Mutter heran. Wenn ich heute an die Schilderungen ihrer Kinder- 

und Jugendzeit zuriickdenke, welcher Kontrast gegen unsere aufregende Zeit 

mit ihren unberechenbaren Geschehnissen! Das Leben ging seinen stillen, 

streng geregelten Gang, sogar der Kiichenzettel war festgelegt. (Tille ist 

an einem Dienstag geboren, denn es gab im Elternhaus Fisch!) — Zum 

Hause — aber nicht zum Hausstand — gehorte noch Groftmutters unver- 

heiratete altere Schwester (1804 geboren) Marie Andresen, genannt Tante 

Mia. Unser Groftvater war Kurator ihres betrachtlichen Vermogens. Sie
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war cinc glubende deutsebe Patnotin, im iibrigen rcichlich besebrankt und 

wurde von ihren Netten und Nichten tuebtig aufgczogcn, ganz besonders 

von unserm Vater. Aus Apenrade ist sic kaum herausgekommen. bølgende 

niedhche Anekdote von ihr verdicnt, aufgczeichnet zu werden:

In den 50cr Jah ren reiste sic mit GroEmutter nach Kopenhagen. Auf dem 

dortigen Bahnhof muEte GroEmutter zunachst den Zoll erledigen und 

scharfte Tante Mia ein, an der und der Stelle stchenzublcibcn, bis sic wie- 

derkame. Es dauerte rcichlich lange, Tante Mia bekam Angst und lief los, 

ihre Schwester zu suchcn. Dabei sprach sic 3 wildfremde Damen an: Uha, 

ha di indt sch Tilla? (Es war fiir sic wohl undenkbar, daE irgend ein 

Mensch Tilla nicht kannte!) Nun, die 3 Damen amiisierten sich natiirlich 

iiber die kleine Provinzlerin und nahmen sic in ihre Mitte, um mit ihr Tilla
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zu suchen. Letztcre — sehr in Sorge um Tante Mia — suchte sie ebcnfalls 

und war sehr crlcichtcrt, als Tante Mia mit dem Freudenruf: uh, de kumme 

Tilla! auf sie zulief. —

Unsere Mutter — geb. den 18. Marz 1844 — war das 3. Kind ih rer Eltern. 

Der erstgeborene Knabe starb bald nach der Geburt; erst nach 6jahriger 

Pause wurde die Tochter Johanne geboren (1841). Auf unsere Mutter — 

Clara Anna Offersen — folgten die 3 Sdhne: Friedrich, Christoph und 

Hans. Im Haus herrschte ein frohlicher, harmonischer Ton, aber die wdden 

Spiele direr Bruder hat Mutter nicht mitgemacht, sie war cm sehr braves, 

eher angstliches Kind, herumtoben hat ihr nic gelegen (sehr im Gegensatz 

zu ihren Tochtern!) Allerdings war ihre Konstitution nicht danach; als 

kleines Kind hatte sie sehr schwcre Diphterie gehabt, von der eine kleine 
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Riickgratverkrummung zuruckgeblieben war. Trotzdem soli sie sehr nied- 

lich, zicrlich und anmutig gewesen sein.

Eine Trubung brachtc die unselige politische Lage nach 1851 allen deut- 

schen Familien.

Der trostlose Ausgang des schleswig-holsteinischen Befreiungskrieges hatte 

zur Folge, dafi die danische Sprache in Verwaltung, Schule und Kirche ein- 

gcfiihrt wurde, und erhebliche Schikanen haben die deutschen Familien 

damals ertragen mussen. Manche sind ja — genau wie heute — als Kon- 

junkturpolitiker in das danische Lager abgeschwenkt. Nicht so unsere Grofi- 

eltcrn, sie blieben treu deutsch. Auch hierin war wohl unsere Grofimutter 

richtungsweisend, denn der Bruder unseres Grofivaters, Thomas Offersen, 

war durch seine Heirat stramm danisch geworden. — Grofie Opfer haben 

manche Burger damals gebracht, um ihren Kindern eine deutsche Schul- 

bildung zu verschaffen. Auch unsere Mutter hatte zunåchst mit 3 gleich- 

altrigen Mådehen Privatunterricht, der durch den Tod der sehr verchrten 

Lehrerin aufhdrte, verschiedene andere Versuche zu deutschem Unterricht 

schlugen fehl, sodafi beide Tochter schliefilich in die danische Mittelschule 

gehen mufiten.

Da im Hause in der Hauptsache kartoffeldånisch gesprochen wurde — nur 

Grofimutter sprach wohl vielfach mit den Kindern deutsch — und also 

auch die Schulbildung schliefilich danisch war, ist das gute Deutsch, das 

unsere Mutter und Tante Johanne sprachen, sehr bemerkenswert.

Nach ihrer Konfirmation — sehr zum Leidwesen der Familie auf danisch 

gehalten — kam unsere Mutter auf ein Jahr nach Bergen (Norwegen) zu 

ihren bereits erwåhnten Tanten: Anne Christine und Lise, wie vorher ihre 

Schwcstcr Johanne. Beide, die ein schweres Leben hinter sich hatten, waren 

hart gegen sich und streng gegen ihre Nichten. Wie einfach iibrigens damals 

der Lebenszuschnitt war, beweist folgende Tatsache: von fast jedem Kleid, 
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das unsere Mutter besatt, sagten die Tanten, den kjenner vi allerede. (Sie 

waren alle von ihrer Schwester Johanne geerbt!) Mit grotter Liebe hingen 

die Nichten an zwei Cousinen ihres Vaters, Lydia und Allida Stuvitz. Diese 

mussen autterordentlich liebenswiirdig und giitig, dabei sehr gebildet und 

belesen gewesen sein. Sie lebten mit ihrem unverheirateten Bruder Adolf 

in wohlhabenden Vcrhaltnissen und hatten eine sehr gepflegte, behaglichc 

Hauslichkeit. Adolf Stuvitz war ein grotter Sammler und hierin seiner Zeit 

weit voraus, vor allem seine Sammlung alter Volkstrachten soli wunder- 

schon gewesen sein; er hat sie dem Bergener Museum vcrmacht, wo sie noch 

als »Sammlung Stuvitz« erhalten ist.

Nach Apenrade zuriickgekehrt, lebte unsere Mutter das iibliche Leben der 

Haustochter, ging ihrer Mutter fleittig zur Hånd, hatte mit einer Reihe von 

jungen Mådehen ein Krånzchen, in dem es wohl sehr lustig zuging, und ge- 

nott ihre Jugend auf Hausbållen und Festen. Auf meine Frage, wann sie 

unseren Vater erstmalig gesehen hatte, erzåhlte sie: mit Bewutttsein, eben 

ehe er zur See ging. Er trug schon die kurze blaue Schiff sjungen-Jacke und 

ging mit schnellen, energischen Schritten die Grottestratte hinauf. Fiir das 

kleine Mådehen von 7 Jahren hatte er keinen Blick! Als dann ihre Schwe

ster Johanne den åltesten Bruder unseres Vaters Jacob Jebsen heiratete, 

sahen sich beide natiirlich ofter, und Mutter sagte mir einmal: ich mochte 

euren Vater schon sehr gern mit 19 Jahren. Aber er ging dann wieder zur 

See und blieb jahrelang fort. —

Die Glanzzeit ihrer Jugend war der deutsch-dånische Krieg 1864. Die un- 

geheure Spannung: Kommt es zum Krieg? hielt die Bevolkerung monate- 

lang m Atem, die Stimmung zwischen den Volksgruppen war åutterst ge- 

reizt. Dånische Einquarticrung wechselte fast tåglich, glcichzeitig satten die 

jungen Mådehen »hinter verschlossener Tur« und nåhten preuttische und 

osterreichische Fahnen. Im Februar wurde dann eines Nachts heftig an die 
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Haustur gepocht: Qarteer fiir Rittmester Hansen og 4 Soldater. Die Dan

nevirke waren geraumt, die Kriegskasse wurde von diesem Kommando 

nach Norden in Sicherheit gebracht. In den folgenden Tagen zogen viele 

danische Truppen durch die Stadt, es folgte eine kurze Stille vor dem 

Sturm, und dann — an einem Marztag: Geklapper vieler Hufeisen auf der 

Strafte —die Preuften kommen! Groftvater und unsere Mutter stiirzen zur 

Haustur, eine Schwadron Husaren sprengt die Strafte herauf, Mutter be- 

zcichnete diesen Augenblick als einen der schonsten ihres Lebens. Sie und 

ihr Vater fielen sich um den Hals: Gott sei Dank, sie sind da! Dann aber 

lief sie schleunigst auf den Hausboden, wo die Fahnen griffbereit lagen und 

im nachsten Augenblick flatterten schwarz-weift und schwarz-gelb lustig 

im Fruhlingswind. Es folgte eine grofte, aufregende Zeit. Die Stadt wurde 

sehr stark von prcuftischen und osterreichischen Truppen belegt, das Haupt- 

quartier des Prinzen Friedrich Carl befand sich lange Zeit in Apenrade. 

Das Offerscn’sche Haus war bis unters Dach vollgestopft mit Einquartie- 

rung, und der deutsche Patriotismus der Familie lieft sich an diesen Trup

pen aus. Vor allem die alte Tante Mia wuftte sich nicht genug zu tun an 

Verwohnung ihrer Soldaten. Morgens lieft sie fragen: Wtinschen die Her

ren Kaffee, Tee, Kakao oder Bier? (daft die Soldaten daraufhin unver- 

schamt wurden, ist ganz natiirlich). Es gab dann auch rauschende Feste, 

Mutter crzahltc besonders gern vom Ball, den die Offiziere im Rathaus ga

ben, und den sie mit dem Adjutanten des Prinzen Friedrich Carl eroffnete. 

(Sie soli reizend ausgesehen haben). Ihre beste Freundin, Emilie Paulsen, 

verlobte sich damals mit einem osterreichischen Generalstabler, spateren 

Feldmarschall — Leutnant Butterweck. Diese Freundschaft hat ihr Leben 

lang bestanden.

Den Kanonendonner von Duppel hat man damals in Apenrade gehort und 

der Jubel war groft, als ganz Schleswig-Holstein von danischen Truppen 



frei war. Die dann eintretende Erniichterung, weil sich die Griindung des 

eigenen Grofiherzogtums zerschlug, erwåhnte Mutter nie. — Sie blieb dann 

noch einige Jahre im Eltcrnhaus. Von ihren 3 Briidern stand ihr Friedrich, 

der ålteste, am nåchsten. Sie bezeichnete ihn als den bedeutendsten. Er war 

Kaufmann und solite die elterliche Fabrik ubernehmen. Leider ist er im 

deutsch-franzosischen Krieg an den Folgen einer in der Schlacht bei Gra

velotte erlittenen Schulterverwundung am 4. September gestorben und im 

Soldatenfriedhof am »bois de la cusse« begraben. Der zweitc, Christoph, 

war Seemann, eine Zeitlang Steuermann auf dem Schiff unseres Vaters, spa

ter Kapitan in eigener Fahrt. — Ich erinnere ihn nur als Rentner mit lan

ger Pfeife und in Pliischpantoffeln, ziemlich philistros! — Der dritte, Hans, 

war ein auffallend schoner Mann (hiibsch waren die Offersens alle), licbens- 

wiirdig und giitig. Er iibernahm den våterlichen Betrieb nach seines Vaters 

Tod (1883) selbståndig. Seine Mutter lebte noch im Hause bis zu ihrem 

Tode (1885) als gutige, liebevolle Grofimutter ihrer stattlichen Enkelschar. 

Die Fabrik, die wohl schliefilich veraltet war, ist spater eingegangen und 

das alte, behagliche Haus einem modernen Bau gewichen. —



Michael Jebsens Kinder



/. Jabob
geb. den 2’. 12. IS’O, gest, den l i. 12. 19 i 1

Er hat selbst seine L.ebensgcschichtc geschricbcn, die, wie wir hoffen, noeh 

gedruekt wird. Daher nur soviel:

Er war der wiirdige, ebenburtige Naehfolger seines Vatcrs, sowohl in der 

Wcitcrfiihrung der Eirma, als auch in seiner politischcn Einstcllung und 

Arbcit und in der Untcrstiitzung seiner Mutter bei der Ausbildung und Er- 

ziehung der drei noch unmundigen jungeren Sohnc. Eine schwere und grobe 

Last fiir den damals erst 28 Jahre alten Mann! —





2. cBot hil de 
geb. den 17. 12. 1872, verehelichte Bourwieg.

Ihrcs Vaters Liebling. Als junges Madchen reizend, licbenswurdig, immer 

vcrgniigt; friih verlobt, glucklich verheiratet, lebte in guten Vcrhaltnissen, 

als »Frau Landrat« sehr an ihrem Platz, hatte drei prachtige Jungens. Bis 

zum 1. Weltkrieg hatte das Leben ihr gelacht. Dann schlug das Schicksal 

hart zu: die beiden altesten Sdhne fielen im Krieg. Schwer hat sie gelitten, 

bis sie erkannte, daft das Leben ihr noch viel Gutes gelassen hatte': ihren 

Mann, der sie auf Hånden trug, und ihren famosen jiingsten Sohn, an dem 

und dessen Familie sie viel Freude hat; dabei eine fabelhafte Frische und 

Gcsundheit.

Also: ein schoner Lebensabend! —

3. Clara 
geb. den 18. 11. 1874, verheiratete v. Fischer-Benzon, gest, den 3. 3. 1951.

Sie war eine besonders schone Frau, sehr klug, in ihrem Urteil manchmal 

reichlich scharf, dabei aber sehr amiisant und — wenn es einem Menschen 

besonders schlecht ging — von grofter Hilfsbereitschaft und Freundestreue. 

Ihr Haus in Flensburg war zeitweise der Treffpunkt der Familie. Manches 

Schwere hat auch ihr das Schicksal auferlegt, und leider lieft ihre Gesund- 

heit oft zu wunschen iibrig. Trotzdem ist unsere »Meuke« uns allen sehr 

viel gewesen, und hat ihr Tod eine schmerzliche Liicke gerissen.

4. Johanne
geb. den 1. 3. 1879, verheiratete Jessen, gest, den 17. 6. 1907

»Sei stets glucklich, frei von Sorgen, nie verdiist’re sich dein Sinn, heiter 

wie ein Fruhlingsmorgen fliefte dir dein Leben hin.« Diese reichlich kitschige 

Strophe stand in ihrem »Poesie-Album«, sie hat sich bewahrheitet. — Ein 
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hiibsches, sonniges Mådehen, glucklich das Elternhaus und die Jugend, sehr 

gliicklich ihre Ehe mit Heinrich Jessen, der sie auf Hånden trug. Sehr gut 

die pekuniåre Lage, begeistert vom Leben in Hongkong: »Ich mochte mit 

keinem anderen Ort der Erde tauschen«, schrieb sie. Sie hatte zwei reizende 

Kinder und war also tatsåchlich ihr Leben »heiter wie ein Fruhlingsmor- 

gen«. Und als dieser zu Ende war, da ging auch ihr Leben zu Ende. In ihrer 

dritten Schwangerschaft starb sie durch eine furchtbar tragische Verket- 

tung verschiedener ungliicklicher Zufålle auf der Dampferreise von Shang- 

hai nach Honkong, 28 Jahre alt. Sie ruht in der Heimaterde, im Apen- 

rader Friedhof.

8. Emma
geb. den 14. 5. 1885, verheiratete von Hassel.

Die Schreiberin dieser Familiengeschichte. Von allen Geschw istern hat sie 

das hårteste Leben gehabt, sie ist vor sehr schwere Aufgaben gestellt wor- 

den. Dafi sie diese hat erftillen konnen, dankt sie der guten Jebsen’schen 

Erbmasse, die in ihr lebt, nåmlich: der von den Vorfahren ererbten Energie.

158



5. Heinrich
geb. den 8. 5. 1880, gest, den 23. 11. 1944.

Ein armer Mensch, der mit dem Leben nicht zurechtgekommen ist. Schon 

als Junge unnatiirlich schwcigsam, von seinem nur ein Jahr jungeren Bru

der Friedrich ganzlich in den Schatten gestellt, fehlte ihm jegliches Selbst- 

vertrauen. Dabei war er durchaus nicht dumm, aber ohne rechte Initiative, 

und es war eine Tragik, daft er seiner schlechten Augen wegen den von ihm 

hciB erwiinschten Seemannsberuf nicht ergreifen konnte. Ein guter, hilfs- 

bereiter Mensch, mit starkem Familiensinn und uranstandigem Charakter, 

Als Seemaschinist und Ingenieur hatte er eine kleine Werft in Hongkong, 

die ganz gut arbeitete. Der 1. Weltkrieg warf ihn aus der Bahn, er hat mit- 

gekåmpft in Tsingtau, war dann 5 Jahre in japanischer Kriegsgefangen- 

schaft, die ihm schlimm zugesetzt hat. Mit ganzlich zerriitteten Nerven 

kam er nach Haus, und trotz zeitweiser Besserung ist er nicht wieder ins 

Berufsleben zuriickgekehrt, er starb 1944 an Gehirnschlag. Aber ein Hel- 

denstiick von ihm soli nicht vergessen werden. 1906, im furchtbaren Tai
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fun, lag der Dampfer Apenrade auf der Rhede von Hongkong, unter 

Dampf an 2 Ankern. Trotzdem wurde er an Land getriebcn und scheiterte 

an einem englischen Fort. Da sprangen der 1. Offizier Hicronymus Igland 

und der 2. Maschinist Heinrich Jebsen mit einer Trosse iiber Bord und 

kåmpften sich durch die furchtbare See an Land. Mit Hilfe dieser Trosse 

wurden die ganzen Passagiere und die Mannschaft gerettet. Kaum war der 

Kapitan in Sicherheit, da sank die »Apenrade«, sie konnte nicht wieder 

gehoben werden.
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6. l 'riedricb
.ucb. den 2 1. 5. 1881. gcfallcn den 25. ”, 1915.

Grovere Gegensatze als diese beiden Bruder waren nicht denkbar. Der Va

ter sagte of ters: »Konnte man die beiden einschmelzen und zwei neue Jun

gens daraus formen, so gabe das ein Paar vernunftige Kerle.« — 

Tatsachlich, was der eine zu wenig, hatte der andere zu viel. Friedrich ein 

Quirl, immer zu Dummheiten bereit, machte andauernd Lausbubenstreiche 

und war trotzdem bei aller Welt bcliebt. Ein bildhubscher Junge, auBerst 

redegewandt, allerdings gegen seine jungcren Geschwister manchmal brutal. 

Er wollte absolut zur See, der Vater hatte starke Bedenken, gab ihn aber 

dann zur Marine. Hier war seine Laufbahn allerdings wenig ruhmreich. 

Das Militarische lag ihm nicht, er war im Dienst gleichgultig, beim Unter- 

richt faul, dabei recht eitel und eingebildet. Es war wohl ein Gliick flir ihn, 

dals er eines Tages von der Marine abging — nicht ganz freiwillig! — An- 

zuerkennen war, daB sein Vetter Max Jebsen ihn gleich als 3. Offizier ein- 

stellte. Die schwere Schule der Handelsmarine war sehr gunstig fiir ihn, er 
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eignete sich eine enorme Kenntnis aller schiffahrtstechnischen Fragen an 

und machte sich spater in San Franzisco als Reeder und Makler selbstiindig. 

Im Jahre 1912 schrieb mir unser Bruder Jacob: »Friedrich ist jetzt im rich- 

tigen Kurs. Er ist ein fixer Kerl geworden und hat eine Menge Geld ver- 

dient«. Dieses Urteil ist sehr hoch zu werten, da Jacob sich um den zeitwei- 

lig recht leichtsinnigen Friedrich viele Sorgen gemacht hatte. Die Reederei 

M. Jebsen hat ihm wiederholt Dampfer verchartert und ja dadurch ihm ihr 

Vertrauen bewiesen. — Dafi er keine Reichtiimer hintcrlassen hat, licgt 

wohl an seiner Lebensfiihrung als Grand-seigneur. Ubrigcns gab cs wohl 

selten jemanden, der so allgemein bekannt war wie »Fred« (So hieE er 

driiben) und jedermann mochte ihn leiden, nicht zum wcnigstcn die Da- 

menwelt. —

Sehr aufregend war seine Inhaftierung in Mexiko 1913 wegen angeblicher 

Begiinstigung der Revolutionere. 13 Tage war er eingesperrt, vcrschiedent- 

lich verhort, bestochene Zeugen sagten gegen ihn aus — die Situation war 

recht bedenklich. Endlich stcllte sich heraus, dafi das ganze ein Mandver 

von einer dortigen Reederei war, der er scharfe Konkurrenz machte. Auf 

Veranlassung des Deutschen Gesandten von Heintze wurde er freigelassen, 

nachher erklarten ihm drei Minister, dafi er vollkommen schuldlos sei. — 

Im 1. Weltkrieg bewies er sein Heldentum. Er war vom Mobilmachungs- 

Kommando der Marine zum Vertrauensmann ernannt, und als soleher hat 

er den Kreuzer »Leipzig« mit Kohlen versorgt durch seinen Dampfer »Ma- 

zatlan« (er war selbst mit an Bord). In Guyamas, wo die Kohlen auf Bun

ker verladen wurden, verriet ein Funker die Aktion an den britischen Kon

sul. Dieser veranlafite die Entsendung eines englischen Kreuzers aus Ka- 

nada. Der aber kam 8 Stunden zu spat, die »Leipzig« war auf und davon. 

Wegen dieser Leistung ist er im Admiralstabswerk riihmlichst erwahnt 

worden.
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Ein anderes Unternehmen schlug fehl, nåmlich durch einen Schoner 4000 

Gewchre und 1 Million Patronen auf einen vor Mexiko liegenden Dampfer 

zu bringen und an aufstandische Inder zu liefern. Leider bekamen die Eng

lander Wind davon, und nun saft Friedrich Jebsen, weil er gegen das Neu- 

tralitatsgesctz verstoften hatte, auf dem Pulverfaft. Also verduftete er, fuhr 

mit der Pazifikbahn nach New York und als norwegischer Matrose Jens 

Anderson mit einem danischen Dampfer nach Europa. Seine Aufmachung 

war derartig echt, daft niemand Verdacht schopfte, auch die englische 

Schnuffelkommission nicht, die vor Dover das Schiff auf deutsche Solda

ten vier Stunden lang untersuchte. Dabei steuerte Friedrich als Rudcrgån- 

ger den Dampfer mit dem Minenlotsen in den Hafen von Dover hinein; 

hatte man ihn erkannt, so ware er wohl an die Wand gestellt worden. Aber 

statt dessen zeichnete er sofort eine Minenkarte vom Hafen Dover fur den 

Admiralstab, verlieft in Esbjerg den Dampfer und fuhr gleich nach Berlin, 

und als Aquivalent fiir die Minenkarte durfte er sich sein Kommando selbst 

aussuchen. Er wåhlte die U-Bootwaffe, das war im Friihling 1915.

Im Juli ging er dann auf Feindfahrt. Er schrieb am 14. 7. 15 aus Helgo- 

land an Tante Thilde:

»Nachdem ich hier eine Woche auf verschiedenen U-Booten Tauch- und 

Schieftiibungen mitgemacht håbe, bin ich heute definitiv auf U 36 komman- 

diert worden und gehe morgen mit diesem Boot zu einer 20-tagigen Fern- 

fahrt in See. Interessant wird es werden, aber auch sehr anstrengend. Bei 

der Durchreise in Hamburg war ich noch mit Bruder Magge zusammen. 

Mit herzlichen Griiften an Euch Alle Friedrich.«

Es war sein letzter Brief. Auf dieser Feindfahrt ist er am 25. Juli 1915 mit 

dem U-Boot geblieben. —
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7. ^Michael
.ucnannt Magge, geb. den 26. 7. 1883, gefallen den 11. 9. 1916.

Zunåchst cin kleiner, zartcr, etwas kummerlicher Junge. Sein Vater sagte 

haufig: »Eine vcrkehrte Welt, daE Magge der Junge und Emma das Måd

ehen ist. Umgckehrt wars richtig!« Spater gab sich die Kiimmerlichkeit, 

Magge war ein sehr heller, aufgeweckter Junge, nach Ansicht seiner Lehrer 

der begabtcste von den drei jiingeren Sohnen. Jedenfalls — viele Dumm- 

heiten, die Friedrich ausfiihrte, hatte Magge ausgeheckt. —

Er wurde Kaufmann, ging schon mit 19 Jahren nach Hongkong — leider 

war er fiir das dortige Leben rcichlich jung, denn er widerstand nicht den 

Gefahrcn des Uberseelebens, vor allem dem Alkohol. Das hinderte ihn aber 

nicht, eine sehr tuchtige Kraft zu werden, als welche Jacob ihn stets ancr- 

kannt hat. Die Fiihrung der Reederei lag schliefilich in China ganz in sei

nen Hånden, Jacob selbst schrieb an ihn: »Es ist mir eine Sorge, daR das 

ganze, wichtige Rhederei-Departement auf Deinen zwei Augen steht.« 

Und spater sagte mir jemand, der sich iiber die Reederei M. Jebsen ein Ur-



teil erlauben durfte: »Magges Tod ist der schwerstc Schlag flir die Rce- 

derei.«

Im Fruhjahr 1914 kam er auf Urlaub nach Hause — iiber Amerika, wo er 

Friedrich besucht hatte — wohl mit der Absicht zu heiraten. — Es kam 

anders. Der Weltkrieg brach aus, Magge versuchte noch, die Schiffe der 

Reederei unter neutrale Flagge zu bringen, es mifigliickte, da ein Staat nach 

dem anderen in den Krieg gegen uns trat.

Natiirlich meldete er sich als Kriegsfreiwilliger — er hatte nicht gedient 

— und wurde im Fruhjahr 1915 Rekrut — mit 33 Jahren, das war nicht 

leicht fiir ihn! — und kam schon kurz darauf an die Westfront. Es gibt 

einige Kriegsbriefe von ihm, alle atmen sie Siegeszuversicht, und die einzige 

Klage gilt dem vielen Ungeziefer in den Unterstanden. Dafi er mit ganzer 

Hingabe dabei war, erhellt aus der Tatsache, dafi er schon nach kaum einem 

Jahr Leutnant wurde, das Eiserne Kreuz II hatte er schon vorher erhalten. 

Dann, Anfang Oktober 16 kam der furchtbare Brief seines Oberleutnants: 

Am 11. September ist Michael Jebsen am Bahnhof Chaulnes gefallen. Er ist 

auf dem Heldenfriedhof Mesnil St. Nicaise nordlich Nesle zur letzten Ruhe 

gebettet worden. —
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