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Für Stammtischkrieger und Rauchstubenhistoriker? 
„Johann Conrad Jegels“ Druckplatte für ein patriotisches Kartenspiel

BLICKPUNKT JUNI . grafische Bilder waren im 19. Jahr-
hundert ein wichtiger multiplikator von geschichtswis-
sen in der breiten Bevölkerung. im fokus stand in dieser  
hinsicht vor allem herrschafts- und militärgeschichte. 
Vor dem hintergrund steigenden nationalbewusstseins 
wurden Bilder, die sich auf zeitgenössische ereignis-
se beziehen ließen, besonders populär. eine noch wenig 
erforschte bzw. nahezu bislang unbekannte massenbild-
quelle stellen spielkartendruckplatten dar, die mit dieser 
fragestellung in Verbindung gebracht werden können. 
eine solche druckplatte wird im folgenden erstmals vor-
gestellt. 

Details der Spielkartendruckplatte

die 2 mm starke Kupferplatte aus der nürnberger Kar-
tenmacherwerkstatt des Johann conrad Jegel bildet einen 
druckbogen für spielkarten ab. ihre maße sind 32,4 cm 
in der länge und 18,3 cm in der Breite. die Vorder seite 
der Platte weist ein rechteckiges feld im format 29,8 cm 
x 15,6 cm auf. dieses durch einen umlaufenden rand 
definierte feld gliedert sich wiederum in neun gleich-
große, jeweils 10 cm x 5,2 cm messende rechtecke. Über-
lieferte Karten von Johann conrad Jegel bzw. der firma 
„Johann conrad Jegel“ sind ausweislich der fachliteratur 
vor allem in den formaten 10 cm x 5,6 cm überliefert. die 
vorliegende druckplatte ergänzt diesen Kenntnisstand 
demnach um ein weiteres, etwas schmaleres format. in 
die rechtecke sind mittels fein spanender stichel histori-
sche Persönlichkeiten oder szenische motive sowie her-
zen unterschiedlicher anzahl graviert. hierbei handelt es 
sich um alle einzelkarten eines sogenannten fränkischen 
Blatts der farbe herz. dargestellt sind die Kartenwerte 
6, 7, 8, 9, 10, unter, ober, König und ass. diese Variante 
des seit etwa 1500 gespielten deutschen Blatts mit eichel, 
gras, herz und schelle kam um 1840 auf und lehnte sich 
formal an das um 1810 von dem münchner Karten macher 
Joseph fetscher entwickelte „moderne Bayerische Bild“ 
an. Kartenspiele dieses typs werden auch als regional-
karten angesprochen. sie sind ein Phänomen des 19. Jahr-
hunderts und werden von der spielkartenforschung mit 
dem gestiegenen regionalen identitätsbewusstsein in den 
neu entstandenen und historisch gewachsene grenzen 
überwindenden deutschen staaten nach dem endgülti-
gen ende des heiligen römischen reiches und den napo- 
leonischen Kriegen in Verbindung gebracht. die druck-
platte muss nach 1819 entstanden sein, vermutlich  
zwischen 1820 und 1837.

Die Spielkartenmotive

die unterschiedlichen Kartenwerte der vorliegenden 
druckplatte, ausgedrückt in der anzahl der herzen, sind 
mit entsprechend spezifisch zugeordneten Bildmotiven ver-
sehen. alle Bilder werden in der „inhalts-angabe“ im feld 
der „Vi“, der spiegelverkehrten „6“, erläutert: „as. die Bay-

Spielkartenbogendruckplatte der Farbe Herz. Johann Conrad Jegel, Nürnberg. 
Kupfer, graviert. L. 32,4 cm; Br. 18,3 cm, St. 2 mm. Inv.-Nr. Z 2204_147.



10 Kulturgut II. Quartal 2012

Detail der Spielkartenbogendruckplatte mit „VIII“.

ern bleiben ihren fahnen treu / KÖnig. otto von Wittels-
bach / oBer. herzog stephan findet in jedem unterthan 
eine liebworte / unter. arco opfert sich für seinen fürs-
ten / X gustaph adolph muß von ingolstadt abreiten / iX 
die getreuen unterthanen verstecken anbei den haus-
stand 1704 / Viii anerbieten der landwehr außer land 
zu dienen 1813 / Vii die siege der Bayern / Vi inhalts-
angabe“. auf dem ass sind drei unterschiedliche fahnen 
gekreuzt. die linke fahne weist das zwischen 1806 und 
1835 verwendete bayerische Wappen auf, während die 

mittlere und die rechte jeweils eine Variation davon zei-
gen. unterhalb der fahnen ist der schriftzug mit der her-
stellerangabe „Johan conrad Jegel in nürnberg“ zu lesen. 
die zwei höchsten Bildkarten zeigen bayerische fürsten, 
wohl König otto von Wittelsbach, der von 1180 bis 1183 
als erster herzog aus dem geschlecht der Wittelsbacher 
in Bayern regierte, und eventuell herzog stephan ii., 
der 1374 mit seinem „großen Brandbrief“ das herzog-
tum Bayern im inneren befriedete. das Porträt auf dem 
„unter“ stellt Johann Baptist graf von arco dar, einen 
bayerischen generalfeldmarschall während des spani-
schen erbfolge krieges. die kleine Kampfszene auf dem 
gleichen feld hebt wahrscheinlich nicht auf eine konkre-
te episode aus dem leben des grafen ab, sondern könnte 
sich auf die 1806 in nürnberg und sulzbach herausgege-
bene patriotische schrift „arco. ein baierisches vaterlaen-
disches trauerspiel in fuenf handlungen aus den Zeiten 
des spanischen successionskrieges von dem Verfasser 
der rache albrechts iii. herzogen von Baiern“ beziehen: 
„entflammen, und mit meinem leben steh ,ich Buerg‘: 
erreichen werden sie mit ihrem ganzen heer die graenze 
Baierns“ (s. 136).  graf arco teilt seinem Kurfürsten max 
ii. emanuel in dieser textstelle mit, dass er als anführer 
der Vorhut das bayerische hauptheer vor einem hinter-
halt zu schützen trachte. die szene auf der „X“ verweist 
auf die aus bayerischer sicht ruhmreiche Verteidigung 
ingolstadts gegen die schweden unter gustav adolph im 
dreißigjährigen Krieg. im unterschied etwa zu münchen 
konnte die stadt von den Bayern nicht nur gehalten wer-
den. Vielmehr wurde auch gustav adolphs schimmel bei 
einem erkundungsritt vor deren Wällen getötet und spä-
ter als trophäe in die stadt überführt, wo er bis heute als 
ältestes erhaltenes tierpräparat mitteleuropas zu bestau-
nen ist. die „iX“ zeigt zwei einfach gekleidete männer mit 
einer schaufel vor einer verschlossenen truhe. offenbar 
habe sie vor, die truhe zusammen mit weiteren Wert-
gegenständen zu vergraben. da diese szene der „inhalts-
angabe“ zufolge ins Jahr „1704“ datiert, soll offensicht-
lich an die Kriegsverheerungen während des spanischen 
erbfolgekriegs erinnert werden. die „Viii“, „anerbieten 
der landwehr außer land zu dienen 1813“, und die „Vii“, 
„die siege der Bayern“, beziehen sich auf die napoleo-
nischen Kriege. die bayerische landwehr war 1813 der  
2. Klasse der bayerischen nationalgarde zugeordnet und 
keine einheit mit überragendem gefechtswert. dass sie 
1813 auch außerhalb der landesgrenzen kämpfen sollte, 
verweist auf den angeblich begeisterten Patriotismus und 
Kampfesmut der landwehrmänner. im unterschied zu 
den in reih und glied aufgestellten landwehrmännern 
ist die bayerische linieninfanterie auf der „iiV“ mit aufge-
pflanztem Bajonett im handgemenge mit kaiserlich fran-
zösischen Kürassieren dargestellt. 
alle den Kartenwerten zugeordneten motive verweisen 
demnach auf militärischen gegebenheiten geschuldete 
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episoden aus der älteren und jüngeren bayerischen lan-
desgeschichte: das Kartenspiel bot den spielern sicher-
lich reichlich gesprächsstoff. 

Die „Kopiervorlage“ der Nürnberger Kartendruckplatte 

das für die vorliegende druckplatte in doppeltem Wort-
sinn abgekupferte Kartenspiel „teutsche spielkarten für 

das bayerische Volk“ entstand nach einer idee von Johann 
christoph freiherr von aretin und seinem Bruder Johann 
georg freiherr von aretin. die herausgabe lag bei dem 
augsburger Kupferstecher und Kunstverleger Johann 
lorenz rugendas (1775–1826), der die umsetzung des 
motivs dem Zeichner Joseph Peringer anvertraute. rugen-
das’ Verlag war bekannt für militärsujets. gedruckt wur-

Detail der Spielkartenbogendruckplatte mit Ass und König.
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de das Kartenspiel in der Werkstatt von Victoria arnold 
in neuburg an der donau. dementsprechend lautete die 
herstellerangabe auf dem herz-ass des ursprünglichen 
spiels „Bei Victoria arnold Kartenfabricantin zu neu-
burg an der donau / Jos. Peringer del rugendas sculp“. 
Victoria arnold war eine 1761 geborene münchnerin und 
stammte aus der dortigen (spiel-)Kartenmacherfamilie 
fetscher. ihr Vater Joseph brachte bereits um 1810 Karten 
mit militärischen und geschichtlichen motiven heraus. 
die entwicklung einer druckvorlage aus der spielidee für 
die „teutsche spielkarten für das bayerische Volk“ kam 
zustande, nachdem die Brüder aretin mit rugendas 1818 
einen gesellschaftervertrag geschlossen hatten. im Jahr 
darauf, 1819, erschien das in der folgezeit im Königreich 
Bayern großen absatz genießende Kartenspiel. ein erhal-
tenes exemplar des spiels wird in der Bayerischen staats-
bibliothek münchen [inv.-nr. iX, 10i (1–4)] aufbewahrt. 
Während die Karten der farbe herz geschichtliche und 
militärische szenen zeigen, finden sich bei den schellen 
landwirtschaftliche motive, das heißt die vier Karten-
farben waren thematisch gegliedert.

Biografische Notizen zu den Ideengebern des Kartenspiels

Johann christoph von aretin (1773–1824), z. B. ab 1801 
mitglied und Vizepräsident der Bayerischen akademie 
der Wissenschaften und ab 1802 „aufseher des histor. 
fachs der hofbibliothek“ (allgemeine deutsche Bibliogra-
fie (1) 1875, s. 518–519), vertrat die idee der revolution 
„von oben“ und sah in dem französischen staat napoleo-
nischer ausprägung eine alternative zur revolution „von 
unten“. seine tief sitzende und öffentlich gepflegte abnei-
gung gegenüber Preußen sowie unablässige dispute mit 
nach Bayern berufenen preußischen Wissenschaftlern 
sollen 1811 zur Beendigung seiner ab 1806 als oberbi-
bliothekar ausgeübten tätigkeit an der staatsbibliothek 
in münchen geführt haben. in die Provinz nach neuburg 
an der donau und darauf folgend nach amberg versetzt, 
wirkte er fortan als Beamter im gerichtswesen. als histo-
rischer Wissenschaftler interessierte sich der gelernte 
Jurist u. a. für geistes-, handwerks-, literatur- und landes-
geschichtliche themen, zu denen er eine größere Zahl 
zeitgenössisch viel beachteter schriften veröffentlichte. 
sein sohn, Karl maria (1796–1868), der später als histo-
riker Bekanntheit erlangte, nahm als freiwilliger im rang 
eines leutnants an den sogenannten Befreiungskrie-
gen teil. Johann christophs älterer Bruder, Johann georg 
(1770–1845), ebenfalls Jurist in bayerischen diensten, 
suchte als Publizist gleichermaßen den wissenschaftli-
chen diskurs. seine interessensgebiete waren gemessen 
an der Bedeutung seiner Veröffentlichungen insbesonde-
re die nationalökonomie und die landwirtschaft. Beiden 
Brüdern sowie Karl maria war ihr unübersehbares inte-
resse an geschichtlichen themen in die Wiege gelegt wor-
den, denn sie entstammten einer freiherrenfamilie, die 

sich der legende nach von einem durch persische erobe-
rungen zur flucht gezwungenen armenischen Königsge-
schlecht ableitete.

Werkstattbiografie der Firma Johann Conrad Jegels 

Johann conrad Jegel (1791–1837) lernte als sohn eines 
nürnberger Posamentierers und Verlegers das Karten-
macherhandwerk von 1805 bis 1809 bei andreas hau-
pold. dieser war seit 1781 als Kartenmachermeister in der 
Pegnitzstadt tätig. seine in der lehre gewonnenen hand-
werklichen Kenntnisse erweiterte Johann conrad Jegel 
während einer mehrjährigen Wanderschaft. diese führte 
ihn zunächst nach frankfurt, durch Kurhessen nach Kas-
sel, Braunschweig, goslar, hannover und leipzig, bevor er 
1820 seinen Betrieb in der heutigen Kühnertsgasse 9 in 
nürnberg aufnahm. Jegel galt als talentierter formschnei-
der und soll aufgrund dessen auch für andere nürnberger 
Kartenmacher tätig gewesen sein. es war in dieser Zeit 
nicht unüblich, dass mehrere Werkstätten einen entwurf, 
gegebenenfalls leicht variiert, verwendeten. darauf deu-
ten indirekt nicht zuletzt auch die zahlreich überlieferten 
gerichtsprozesse. nach Jegels tod führte dessen Witwe 
den Betrieb bis 1857 weiter. sie verlegte die Werkstatt 
aus unbekannten gründen an den Josephsplatz 12. diese 
Werkstatt übernahm anschließend Johann Wilhelm saß, 
der sie unter der firma „Joh. conr. Jegel“ weiterführte und 
vor 1891 in die Kaiserstraße 32 transferierte. 1891 wurde 
die firma in „Jegel Joh. Konr. (inh. carl saß) spielkarten-
fabrik“ umbenannt. Von 1919 an waren die erben von carl 
saß, margarete nagel, erna lombardino sowie Wilhelm 
und dorothea saß eigentümer des unternehmens. nach 
erneuter Verlegung des Betriebs in die tetzelgasse 18 im 
Jahr 1924 kam die Werkstatt 1931 in den alleinigen Besitz 
des „Kaufmanns Wilhelm saß“. 1938 wurde die Werkstatt 
geschlossen und die firma aufgelöst. einen teil des Werk-
stattmobiliars konnte zeitnah das germanische national-
museum erwerben. die aktenlage erlaubt leider kein 
abschließendes urteil mehr darüber, welche gegenstän-
de der erwerbsakt in summe tatsächlich umfasste. trotz 
Kriegsverlusten haben sich über 100 druckplatten und 
-stöcke von Kartenrück- und -vorderseiten, Werkzeug zum 
Beschneiden und trocknen von Kartenbögen sowie einige 
wenige möbelfragmente erhalten.

Kartenmacherei in Nürnberg

handwerkliche (spiel-)Kartenmaler waren in nürnberg 
während der gesamten frühneuzeit ansässig, überliefert 
sind aber auch spielkarten von namhaften Künstlerper-
sönlichkeiten wie Jost amman, sebald Beham, Peter flöt-
ner, leonhard schäufelein, erhard schön oder Virgil solis. 
die herstellung von spielkarten konnte christoph Weigel 
zufolge jedoch „unter die gar alte Kuenste nicht gezaeh-
let werden“ (Weigel: ständebuch. 1698, s. 201). die Kar-
tenmacher erhielten eventuell erst 1746 oder 1747 eine 
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handwerksordnung. davor war die Kartenmacherei und 
-malerei lange eine „freie Kunst“, was bedeutete, dass 
das gewerk in gewerblicher hinsicht vom rat der stadt 
als nachrangig eingestuft wurde. um einer Überbeset-
zung des handwerks vorzubeugen, beschränkte die hand-
werksordnung der Kartenmacher die Zahl der zugelas-
senen meister auf sechs in der stadt und einen weiteren 
im landgebiet. um 1746 waren neun meister tätig, was 
offenbar die einkommen der einzelnen zu sehr schmäler-
te. Jeder meister durfte nach inkrafttreten der ordnung 
nur noch zwei gesellen oder einen gesellen und einen 
lehrjungen beschäftigen. einer Witwe war es hingegen 
erlaubt, drei gesellen in lohn zu halten. Zugewanderte 
gesellen durften, so sie keine feste anstellung in aus-
sicht hatten, maximal vier Wochen mitarbeiten, um sich 
„ein reißgeld zu verdienen“. meistersöhne durften nicht 
in den väterlichen Werkstätten ausgebildet werden, son-
dern mussten für vier oder fünf Jahre bei einem ande-
ren meister lernen. im 19. Jahrhundert prägten die drei 
„Kartenmacher-dynastien“ eberhart, Backofen (Bachofen) 
und Jegel die Kartenherstellung in der Pegnitzstadt. 1829 

waren in nürnberg sieben Kartenmacher tätig, 1876 nur 
noch vier, ab 1888 noch zwei. Bei diesen handelte es sich 
um die firmen „J. c. Jegel“ und „chr. h. reuter“.

 thomas schindler
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