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Am 12. Februar 2009 wurde in Wien eine 

Ausstellung erbffnet, die dem Leben und dem 

Werk des tschechischen Kiinstlers Alfons 

Mucha (1860-1939) gewidmet ist. Mucha 

wird heute im Kontext der europaischen 

modernen Kunst vor allem als bedeutender 

Reprasentant des Jugendstils wahrgenommen, 

der an der Wende vom 19. zum 20. Jh. in 

Frankreich den dekorativen »Mucha-Stil« mit 

seinen kurvilinearen Umrissen definierte, der 

die spezifische Art Nouveau-Asthetik geformt 

hat, mit rauschendem Erfolg zuerst in Paris 

und dann in ganz Europa und den Vereinigten 

Staaten. Sein Beitrag zum Art Nouveau ist seit 

der Rehabilitierung des Jugendstils in den 

i96oer Jahren in Ausstellungen in Frankreich, 

Deutschland, Grofibritannien und in den Ver

einigten Staaten anerkannt worden wie: Art 

Nouveau and Alphonse Mucha, London 

1963; Un maitre de PArt nouveau: Alphonse 

Mucha, Paris 1966; An exhibition of books 

and periodicals illustrated by Alphonse 

Mucha, Los Angeles 1972; Alphonse Mucha - 

Zeichnungen und Aquarelle, Wien 1972; A. 

Mucha, New York 1973; Alphonse Mucha - 

Posters, Lithographs, Drawings, London 

1974; Mucha, 1860-1939. Peintures, illustra

tions, affiches, arts decoratifs, Paris 1980; 

Alfons Mucha 1860-1939, Darmstadt 1980; 

Alfons Mucha. Triumph des Jugendstils, Ham

burg 1997; Alphonse Mucha - the Spirit of Art 

Nouveau, San Diego, Worcester, Memphis 

1998.

Die aktuelle Ausstellung wird von den Kata- 

logherausgebern als grolse Retrospektive 

beschrieben, die den Kiinstler in einem neuen 

Licht prasentieren soil. Mucha wird nicht nur 

als Autor »klassischer« Art-Nouveau-Plakate  

3i4

vorgestellt, sondern auch als vielseitige, ja in 

mancher Hinsicht widerspriichliche Persbn- 

lichkeit, die spater ihre Kunst in den Dienst 

der tschechischen Nation und des Slawentums 

gestellt hat. Mit diesen Ideen identifizierte sich 

Mucha nach seiner Riickkehr in die Heimat 

(1910), obgleich seine Karriere insgesamt kos- 

mopolitische Ziige trug.

Er sammelte erste kunstlerische Erfahrungen 

in Wien und bildete sich an der Miinchner 

Akademie der bildenden Kiinste und der Aca

demic Julian in Paris weiter. Der kunstlerische 

Durchbruch gelang ihm 1894 mit einem Pla- 

kat fur das Biihnenstuck Gismonda. Diese 

friihe Phase reprasentieren in der Wiener Aus

stellung Plakate fur Sarah Bernhardt und 

weniger bekannte Entwiirfe, Zeichnungen und 

Plakate fur verschiedene Kulturveranstaltun- 

gen in Bohmen. Den Hohepunkt auf diesem 

Gebiet bildet sein Mappenwerk Documents 

decoratifs, das, 1902 von der Librairie Cen- 

trale des Beaux-Arts in Paris bestellt, zu einem 

Musterbuch des Art Nouveau wurde. Im Rah- 

men der Ausstellung werden einzelne Blatter 

aus den Mappen Documents decoratifs und 

Figures decoratives (Paris 1905) prasentiert. 

Hier zeigt sich Muchas Begabung fur das gra- 

phische Ornament. Diese Mappenwerke prag- 

ten den Art Nouveau in ganz Europa. Die 

»Ikone« des Jugendstil-Interieurs schuf 

Mucha schon 1901 mit der Ausstattung des 

Pariser Juweliergeschafts von Georges Fou- 

quet. In der Ausstellung werden einige der ein- 

zigartigen Schmuckstiicke und Mobel gezeigt. 

(Bereits die Ausstellung Alphonse Mucha - the 

Spirit of Art Nouveau im Jahre 1998 hat sich 

diesem Ensemble gewidmet, und seine Rekon- 

struktion ist auf Dauer im Pariser Musee
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Abb. i 

Alfons Mucha, 

Verlassenes totes Paar, 

vor 1900. Mucha Trust 

(Kat.Nr. 138 S. 208)

Carnavalet zu sehen.) Der charakteristische 

»sezessionistische« Mucha-Stil kam nicht nur 

in der Gebrauchsgraphik treffend und 

anschaulich zur Geltung, sondern auch in Illu- 

strationswerken wie Le Pater, oder Usee, Prin- 

cesse de Tripoli.

Mucha bewegte sich, wie auch bei anderen 

Kiinstlern seiner Generation zu beobachten, 

mit Selbstverstandlichkeit in verschiedenen 

Genres, und so zeigt die Ausstellung neben den 

Plakaten wenig bekannte friihe Gemalde, 

Zeichnungen, Schmuckentwiirfe und Buchil- 

lustrationen. Hinzu kamen zahlreiche 

anspruchsvolle Dekorationsauftrage, darunter 

Muchas nationale und panslawische Visionen 

im Primatorensaal im Prager Gemeindehaus 

(1912) sowie die grofien Werkzyklen des Pavil

ions fiir Bosnien undHerzegowina (1900) und 

Das slawische Epos (1910-28).

Die Rekonstruktion des Pavilions fiir Bosnien 

und Herzegowina beherrscht die Ausstellung. 

Der Dekoration dieses Pavilions, einem der 

grofien Erfolge der Pariser Weltausstellung 

1900, hatte sich vor sieben Jahren erstmals 

eine Ausstellung im Prager Gemeindehaus 

gewidmet (Pavilon Bosny a Hercegoviny na 

Svetove vystave. Alfons Mucha - Pafiz 1900 / 

The Pavillion of Bosnia and Herzegovina at 

the World Exhibition. Alphonse Mucha - Paris 

1900, Prag 2002). In Wien wird nun aber die 

Dekoration in einem Nachbau der authenti- 

schen Raume rekonstruiert. Ihr Programm 

bezieht sich auf die osmanische Vergangenheit 

der Provinzen Bosnien und Herzegowina, die 

damals unter bsterreichisch-ungarischer Ver- 

waltung standen. Mucha hat demgegeniiber 

die slawische Herkunft beider Nationen her- 

vorgehoben und damit formal wie inhaltlich 

auf seinen monumentalen Zyklus Das slawi

sche Epos hingearbeitet.

Dem Slawischen Epos ist in der Ausstellung 

wie im Ausstellungskatalog ein weiteres 

Schliisselkapitel gewidmet: eine wichtige Neu- 

bewertung, weil dieser Zyklus bislang im 

Zusammenhang des CEuvres unterschatzt 

wurde. Modern gesinnte Kritiker fanden die 

zwanzig kolossalen Gemalde konservativ, 

akademisch und anachronistisch. Die Absicht, 

den Zyklus auszufiihren, aufierte Mucha erst

mals 1910 nach seiner Riickkehr nach Boh- 

men, und das letzte Gemalde entstand 1928. 

Mucha hat hier die Rolle der Slawen im Rah- 

men der Menschheitsgeschichte wahrhaft 

monumental dargestellt. Dieser ideologische
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Hintergrund unterscheidet diesen Zyklus von 

seinem Vorlaufer im Historienfach, den Sze- 

nen und Episoden aus der Geschichte 

Deutschlands, die Mucha 1892 in der Form 

von populargeschichtlichen Illustrationen als 

groEe Gouachen und Olgemalde gestaltet hat. 

Erstmals stellte Mucha Das slawische Epos 

1928 im Prager Mustermessepalais aus (der 

Katalog erschien in mehreren Sprachen: 

Alfons Mucha, Slovanska epopej. Epopee 

slave. The Slavonic Epopee. Die Epopoe der 

Slaven, Prag 1928). Der Zyklus stellt 

grundsatzlich das Stereotyp einer linearen 

Geschichte der Kunst im 20. Jh. in Frage. Eine 

Entscheidung liber ihn fallt in Wien schon des- 

halb schwer, weil nur ein Zehntel des Zyklus, 

zwei Gemalde, gezeigt werden konnen, 

wahrend er 1994 in Krems noch vollstandig zu 

sehen war. Seit 1963 wird er provisorisch in 

Moravsky Krumlov/Mahrisch Krumau ver- 

wahrt im Widerspruch zu Muchas testamenta- 

rischem Wunsch, er solle dauerhaft in Prag 

ausgestellt werden. Der Konflikt zwischen 

dem Willen seines Schopfers und der Fland- 

lungsweise der Stadt Prag, der Mucha Das sla

wische Epos vererbt hat, eskaliert zunehmend, 

was den Zyklus nicht eben leichter zuganglich 

macht.

Obwohl der Zyklus in Wien nicht vollstandig zu sehen 

ist, ware es sinnvoll, dem Beschauer seinen Inhalt zu 

erklaren. Die in den einzelnen Bildern des Zyklus dar- 

gestellten Geschichten werden leider nicht im Ausstel- 

lungskatalog erlautert. Muchas Mythologie war gewil? 

seinerzeit panslawisch und patriotisch eingestellten 

Tschechen verstandlich, aber wenn der Zyklus im Aus- 

land ausgestellt wird, sollte sein Sinn doch besser expli- 

ziert werden. Mucha stellt mit ihm »den manchmal 

ruhmvollen, manchmal traurigen Lauf« der slawischen 

Geschichte vor Augen.

Er beschreibt die Flucht der Slawen aus ihrer sagenhaf- 

ten Urheimat in der Volkerwanderung (1. Die Slawen 

in ihrer Urheimat, 3.- 6. Jh.) und zeigt sowohl heidni- 

sche als auch christliche Rituale der Slawen im Laufe 

der Geschichte (2. Der Kult des Svantovit auf Riigen, 

8.-10. Jh.; 3. Die Einfiihrung der slawischen Liturgie 

im Grokmahrischen Reich; 17. Der hl. Berg Athos. Sla

wische Pilger an ihrem siidslawischen Zufluchtsort, der 

Aufbewahrungsstatte der altesten slawischen Schrift- 

denkmaler). Er beriicksichtigt fast alle slawischen 

Nationen und betont ihre Bedeutung fur die panslawi- 

sche Geschichte. Er erinnert an den bulgarischen Zaren 
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Simeon als ein Beispiel friihmittelalterlicher Bildung (4. 

Simeon, Zar der Bulgaren, 888-9Z7), an den »eisernen 

und goldenen« bohmischen Konig Pfemysl Ottokar II., 

seine grofie Macht und seinen Reichtum (5. Konig 

Pfemysl Ottokar II. von Bdhrnen, iz6i), an den serbi- 

schen Konig Stepan Dusan, der sein Reich auf Kosten 

des geschwachten Byzanz erweiterte und sich 1346 

zum Zaren der Serben und Griechen proklamierte (6. 

Die Krdnung des serbischen Konigs Stepan Dusan zum 

Ostromischen Kaiser, 1346), und an den kroatischen 

Ban Mikulas Zrinsky, Kommandanten der ungarischen 

Festung Sziget, deren Besatzung 1566 um den Preis 

ihres eigenen Lebens dem tiirkischen Angriff auf die 

Habsburger Lander widerstand (14. Die Verteidigung 

von Sziget 1366). Als nordslawisches, polnisches 

Thema wahlte er als Teil seines Epos diplomatisch die 

Schlacht bei Grunwald (Tannenberg) im Jahre 1410, in 

welcher den deutschen Rittern nicht nur die Polen, son- 

dern auch die Tschechen gegeniiberstanden (8. Nach 

der Schlacht bei Grunwald 1410. Die nordslawische 

Koalition). Er ignorierte signifikant die aktuellen Span

nungen zwischen beiden Landern und den polnisch- 

tschechischen Krieg um die Region Tesinsko 1919. 

Selbstverstandlich bewunderte Mucha die Zeit der 

bohmischen Reformation und feierte deren grofie Per- 

sonlichkeiten von dem vorhussitischen Prediger Jan 

Mih'c von Kromefiz uber den tschechischen nationalen 

Martyrer Jan Hus, den Mitbegriinder der Briiderge- 

meinde Petr Chelcicky bis zu dem Hussitenkdnig 

Georg von Podebrady (7. Jan Mih'c von Kromefiz 

1372; 9. Die Predigt des Magister Johannes Hus in der 

Bethlehem-Kapelle 1412; 12. Petr Chelcicky bei 

Vodhany 1433; 13. Der Hussitenkdnig Georg von 

Podebrady 1462). Er schildert den Beginn des Hussi- 

tenaufstands (10. Das Treffen »na Knzkach «, bei Kreu- 

zen 1419) und seine Eskalation, den Sieg auf dem Veits- 

berg, den er aber nicht als eine Kriegsszene darstellt, 

sondern als ein Dankgebet des siegreichen Heers unter 

freiem Himmel (11. Nach der Schlacht auf dem Vit- 

kovberg 1420). Er huldigte seinem Heimatstadtchen 

Ivancice/Eibenschiitz, welches im 16. Jh. ein Zentrum 

des Schrifttums der mahrischen Briidergemeinde war 

(jy. Die Schule der Mahrischen Bruder in Ivancice 

1378'1. An eine grofie Persdnlichkeit der Briiderge- 

meinde, an Jan Amos Komensky/Comenius, erinnert 

das Gemalde, das die letzten Tage dieses humanisti- 

schen Gelehrten im Exil schildert (16. Die letzten Tage 

des Jan Amos Komensky in Naarden 1670). Im 

Gemalde 18. Der Schwur der Omladina unter der Sla

wischen Linde kommentiert Mucha eine rezente politi- 

sche Affare um die revoltierende tschechische Studen- 

ten- und Arbeiterbewegung aus den 9oer Jahren des 

19. Jh.s, gegen die die damaligen osterreich-ungari- 

schen Behorden 1894 einen Schauprozel? inszenierten. 

Der Aktualitat war auch das vorletzte Gemalde gewid- 

met, der Aufhebung der Leibeigenschaft in Rutland, 

die auISerordentlich verspatet die Reformen des 

europaischen aufgeklarten Absolutismus nachvollzog.
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Abb. 2 Alfons Mucha, Foto einer Dame, Paris 

1899 (Archiv der Autorin)

Der Zyklus schliefit mit einer anschaulichen Rekapitu- 

lation der slawischen Geschichte und mit der Verherr- 

lichung der politischen Gegenwart, der Entstehung des 

ersten tschechoslowakischen Staates 1918 (20. Die 

Apotheose der slawischen Geschichte; hier Abb. 5). 

Eine Presentation des Zyklus ohne Aufklarung uber 

seinen Inhalt bringt Beschauer und Leser nicht zuletzt 

um das Verstandnis von Muchas Grundkonzeption des 

Slawentums. Die Slawen erscheinen darin als Inbild 

eines friedlichen Naturells, das roher Waffengewalt die 

Kraft des Glaubens entgegensetzt.

Die jiingere Forschung hat hervorgehoben, 

wie weit Muchas Pastelle aus den Jahren um 

1900 sich von rein dekorativen Intentionen 

entfernen konnten (Petr Wittlich: Mucha and 

the spirit of Art Nouveau. Ausst.-Kat. Lis- 

sabon, Calouste Gulbenkian Museum, 1997 - 

Marta Kadlecikova: Mucha. Pastely - Pastelie 

- Pastels. Praha 1996). Pastelie wie Der 

Abgrund (um 1898/99, Musee d’Orsay), Der 

Tod (um 1900, Musee d’Orsay), oder Verlas- 

senes totes Paar (Abb. 1; vor 1900, Mucha 

Trust) lassen sein Werk im Licht neuer Stro-

Abb. 3 Alfons Mucha, Damenportrdt, ohne 

Datum. Privatbesitz (Kat. S. 353)

mungen sehen: im direkten Zusammenhang 

mit Dekadenz und Expressionismus (Ausstel

lungen: In krankhaften Farben. Die Idee der 

Dekadenz und die Kunst in bohmischen Lan- 

dern 1880-1914, Prag 2006/07; Schrei Mund! 

Die Voraussetzungen des Expressionismus, 

Prag 2006/07). Die Wiener Ausstellung betont 

aber diese bedenkenswerten Aspekte seines 

Schaffens nicht.

Die Informationstexte in der Ausstellung 

schweigen auch iiber andere Themen, die fiir 

das Verstandnis von Muchas Werk in seiner 

Gesamtheit wichtig waren. Beispielsweise
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Abb. 4 Alfons Mucha, Plakat fiir das Sokol- 

Festival, 192.5. Mucha Trust (Kat. S. 99)

spielten Fotografien seit den iSijoer Jahren 

eine grol?e Rolle in verschiedenen Etappen des 

Werkprozesses, aber die Ausstellung beriick- 

sichtigt dies nur ungeniigend. Fotografien 

dienten dem Kiinstler nicht nur fiir Studien zu 

den komplizierten Figurengruppen seiner 

historischen Kompositionen, sondern be- 

stimmten auch die Auffassung der figuralen 

Komponente in den Art-Nouveau-Plakaten 

und in den Gemalden (vgL z. B. das in Wien 

gezeigte undatierte Damenportrat aus Privat- 

besitz mit Fotografien, die 1899 in seinem 

Pariser Atelier entstanden, Abb. 2. und 3). 

Muchas Entwurf des Pavilion de 1’Homme 

(1897) ist neben anderen Zeichnungen und 

Skizzen ausgestellt, ohne dal? man erklart, wie 

aufschluBreich dieses utopische Projekt fiir 

sein intellektuelles Milieu ist (siehe: Petr Witt

lich: Ceska secese. Praha 1982, S. in).

Die Situierung einiger Werke in der Schau ist 

fiir den Nichtspezialisten verwirrend. Im 

Raum, der dem Slawischen Epos gewidmet ist, 

findet sich z. B. ein Plakat, das Mucha fiir das 

Sokol-Festival 1925 geschaffen hat (Abb. 4). 

Die Fachleute wissen selbstverstandlich, dal? 

die Komposition dieses Plakats sehr eng mit 

der Auffassung des Gemaldes Die Apotheose 

der slawischen Geschichte - Das Slawentum 

der Menschheit aus dem Slawischen Epos 

(Abb. 5) zusammenhangt. Dieses Bild ist aber 

in Wien nicht prasent, und die Parallele wird 

nicht erlautert. (Die engen Zusammenhange 

zwischen dem Slawischen Epos und Muchas 

Arbeiten fiir den »Sokol-Verein« haben vor 

vier Jahren Karel Srp und Lenka Bydzovska 

entdeckt, die auch fiir den Katalog der Wiener 

Ausstellung einen aufschlul?reichen Text 

geschrieben haben; vgL: Lenka Bydzovska - 

Karel Srp: Slovanstvo bratrske/Fraternal Slav- 

dom/Briiderliches Slaventum/Les Slaves fra- 

ternels. Prag 2005).

Ein letzter Einwand betrifft wieder das Infor- 

mationssystem. Wien liegt nicht weit von der 

mahrischen Grenze. Hier leben viele Einwoh- 

ner mahrischer oder tschechischer Herkunft. 

Wenn eine derart grol?e Wiener Institution 

eine Ausstellung iiber einen prominenten 

mahrischen (tschechischen) Kiinstler veran- 

staltet, sollte sie imstande sein, einen Mutter- 

sprachler fiir die Korrektur der tschechischen 

Ausstellungstexte zu gewinnen. Die Autoren 

der Texte und Tafeln in der Ausstellung konn- 

ten sich leider nicht entscheiden, ob sie die 

tschechischen Sonderzeichen respektieren 

oder nicht. Wenn sie sich an die Regel hielten, 

iiberhaupt keine Hiikchen und Langezeichen 

anzubringen, ware das immer noch besser als 

das Chaos der Ausstellung - dasselbe Wort 

einmal mit tschechischen Zeichen und zwei- 

mal nicht.

Die erwahnten Schbnheitsfehler sind aber im 

Vergleich mit den eindeutigen Starken des 

Ausstellungskatalogs ganz nebensachlich. Er 

enthalt Beitrage von Gaillemin, Roger Die- 

deren, Arnold Pierre, Olivier Gabet, Domini-
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Abb. 5 

Alfons Mucha, 

Die Apotheose 

der Slawen, 

aus: Das Slawische Epos, 

ip26. Prag, Stddtische 

Galerie (Kat. S. 303)

que de Font-Reaulx, Alfred Weidinger, Lenka 

Bydzovska und Karel Srp, Tomoko Sato, die 

sich iiberwiegend seit Jahren mit Mucha 

beschaftigen und sich aktuellen Fragen der 

Forschung widmen. Gaillemin stellt das 

Hauptthema der Ausstellung und des Katalogs 

vor (Linie und Figur - der »Mucha-Stil«, S. 

11-15). Mucha als Fotograf findet sich aus 

verschiedenen Blickwinkeln erortert, und die 

Bedeutung der Fotos fiir sein CEuvre wird zu 

Recht betont (de Font-Reaulx, S. 41-47, und 

Sato, S. 65-69). Besondere Aufmerksamkeit 

wird Muchas Studienjahren in Miinchen 

gewidmet (Diederen, S. 17-23) und den 

grofien Realisationen mit panslawischen 

Motiven: dem Pavilion fiir Bosnien und Her- 

zegowina (Weidinger, S. 49-55) und dem Sla- 

wischen Epos (Bydzovska, Srp, S. 57-63). 

Ausgesprochen weiterfiihrend ist die Studie 

von Pierre, Musikalische Ekstase und Fixie- 

rung des Blicks. Mucha und die Kultur der 

Hypnose, S. 25-30, die zeigt, dais die gesamte 

ornamentale Okonomie der Werke Muchas 

im Bann der zeitgendssischen Faszination 

durch Hypnotismus steht.

Auch dank dem sehr reichen Bildteil, der 

wesentlich mehr Werke zeigt als die Ausstel

lung selbst, wird dieses Buch zu einem Stan- 

dardwerk.

Marie Rakusanova
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