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PREFAZIONE 

Mentre, nel 1516, negli Orti Oricellari fervevano le discussioni politiche, nello 
spirito dell'antico governo libero e di opposizione aiMedici, e Niccolb Machia- 
velli scriveva i DZscorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, Lodovico Alamanni 
insegnava ai Medici il modo di assicurarsi 10 stato. Con un procedere dilem- 
matico, che ricorda talora quello del Machiavelli (e I'Alamanni 10 conosceva 
bene, e con lui il Machiavelli si doleva, i117 dicembre 1517, che 1'Ariosto non 
10 avesse ricordato, con tanti altri poeti, nell'Orlando Furioso), ma con Uno 
spirito assai divers0 da quello del Machiavelli dei DiscorsZ, l'lllamanni, scar- 
tata risolutamente la via dello ((spacciare)) i cittadini nemici, proponeva «el 
guadagnarsi et ubligarsi tanti cittadini che bastino)) a mantener 10 .stato ai Me-' 
dici. Modo sicuro, per questo, era Curare i giovani delle buone famiglie: ai 
vecchi non si sarebbe mai cavata (cquesta fantasia~ - ma i vecchi sono savi e 
dai savi non v'8 da temere, perchb non fanno mai novith. Or dunque, per 
ottenere che i giovani rinunziassero alla repubblica e facessero ((professione 
all'ordine suo)), occorreva far loro abbandonare, anzitutto, gli antichi costumi, 
divezzarli dalla antica ((civilith)) tutta improntata a sensi repubblicani, disto- 
glierli da quella ((asineria pih Presto che liberthn, per cui i fiorentini disdegna- 
vano ctfare reverentia a qualunchen ed erano ((tanto alieni da' modi delle corte, 
che io credo che pochi altri sieno tanto)). E, invece, ridurre i giovani «ad la 
cortegiana)), abituarli «alIi costumi cortesani)), far loro lasciare il cappuccio per 
la cappa: cosi, una generazione seguendo all'altra, ma tutte di giovani ((alle- 
vatin a quella scuola, (cne nascerh che nella citth nostra non si saprb vivere senza 
un principe che gl'intractenga dove hora pare tucto il contrario)). Questo era gih 
il tono del principato: e nel trapasso da1 ((cittadino)) al ((cortegiano)) Lodovico 
Alamanni segnava dunque, in anticipo, la linea dello svolgimento che dalla Fi- 
renze savonaroliana di fine Quattrocento avrebbe condotto alla corte granducale. 

Ma fin da1 1512, subito dopo il ritorno de' Medici in Firenze, Paolo Vettori, 
nei suoi Ricordi a l  cardinale de' Medici sopra le cose di Firenxe, aveva anch'egli 
preannunziato un'altra delle direttive del pih tardo principato territoriale: «li 
dieci anni passati la citth 8 stata benissimo, in modo che sempre la memoria 
di quel tempo vi farh guerra. Da l'altra parte, il contado e distretto vostro 8 
stato malissimo, talmente che la citth voi non ve la potete riguadagnare, ma 
sibene il contado. E se voi 10 armate, e li armati intrattenete ... e' non passano 
sei mesi da oggi, che vi parrh essere pih sicuri in Firenze che se voi avessi un 
esercito di Spagnuoli a Prato in favore vostro)). Riappariva I'idea della «mi- 
lizia)) cara al Machiavelli, ma in senso antitetico a quello del Machiavelli: il 
contado chiamato in armi, non per difendere la liberth e l'indipendenza di 
Fiienze, bensi per tenere a freno Firenze; la campagna contro la citta, appog- 
giando il principe e favorita da1 principe. Anche questo, momento caratteri- 
stico del successivo sviluppo politico. 
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E' grande merito dell'amico dottor Rudolf von Albertini l'aver lumeggiato 
nella sua complessiti e compiutezza questo svolgimento, dai giorni della 
prima, grande crisi - esterna e interna - del 1494, da1 momento degli appelli 
savonaroliani per il rinnovamento, al ccsistema)) dei Medici fra 1512 e 1527, al 
vigoreggiare estremo - ultimo sussulto - della liberth repubblicana, fino 
all'accettazione ed esaltazione del principato di  Cosimo I; dalle discussioni 
degli Orti Oricellari a quelle - assai diverse di tono e sostanza - della Acca- 
demia Fiorentina del 1541 ; da1 sentire politico che anima le Storiefiorentne di 
Francesco Guicciardini, e rivendica agli ccuomini da bene e savi)), agli ccuomini 
di qualith)), cio& agli ottimati, il miglior governo, alla storiografia ormai aulica 
di un Adriani, con il riconoscimento che Firenze ((dope tanti casi e tanti tra- 
vagli)) k ora pervenuta a feliciti e grandezza, affidata com't da Dio al governo 
di ottimi principi. 

Un sessantennio di straordinaria ricchezza e varieth di  temi, nel pensiero 
politico, come di straordinaria mutevolezza e varieth di eventi nella politica 
attiva: che, se culmina nell'opera - tanto nota - di un Machiavelli e di un 
Francesco Guicciardini, vede tuttavia accanto a questi, maggiori e altissimi 
protagonisti, una folla di  altre figure, assai meno note e talora, anzi, quasi 
sconosciute, e pure ognuna piena di significato. 

Gi i  solo le felici scoperte archivistiche del von Albertini - fra esse, il 
Discorso di Lodovico Alamanni e i Ricordi di Paolo Vettori di cui sY& fatto 
cenno - apporterebbero un contributo di prim'ordine all'intendimento pieno 
delle correnti politiche che si affiancano e contrastano nella Firenze dei primi 
decenni del '500. 

Ma da questa base, di sicura preparazione e di accurata ricerca, il von Alber- 
tini ha saputo sollevarsi ad una ricostruzione sua, che per ampiezza di linee, 
vigore di inquadramento, felicith di osservazioni particolari, merita alta con- 
siderazione da parte di chiunque rivolga il proprio sguardo alla storia italiana 
della prima meta del Cinquecento. 

E soprattutto: Rudolf von Albertini ha impostata la sua trattazione nell'u- 
nico modo che consenta di cogliere veramente il pensare politico nella sua 
pienezza e concretezza, e vale a dire collegandolo strettamente e continua- 
mente con le condizioni politiche ed economico-sociali dell'eth in cui esso 
pensiero sboccia, tenendo strettissima la correlazione fra i problemi pratici 
che di volta in volta si presentano e le discussioni teoriche. Le quali dunque 
appaiono per quel che in realth furono, non mosse da dottrinarismo astratto, 
ma si da1 bisogno di risolvere ben concrete preoccupazioni sull'assetto interno 
di Firenze e, sempre pib anche, sui rapporti di politica estera che dopo il1530 
diventano preponderanti e che possono offrir lYccoccasione» per rimettere in 
gioco l'assetto interno (si veda il Discorso dellecose d'ItaZia al ... papa Paolo terxo 
del Giannotti), dato che - gih aveva osservato Alessandro de' Pazzi nel suo 
Discorso - le cose dYItalia ormai non sono pib ccbilanciate, anzi pendono li moti 
nostri da molti maggiori)). 
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« ... io non guarderei tanto di che spezie siano questi governi, quanto io arei 
rispetto a porre mente dove si fa migliori effetti e dove meglio siano governati 
gli uomini, dove piG si osservino le leggi, dove si faccia migliore giustizia e 
dove si abbia piG rispetto al bene di tutti, distinguendo a ciascheduno secondo 
el grado suoa: gih 10 aveva detto Francesco Guicciardini, in un passo del Dia- 
logo del Reggimento di F k x e ,  opportunamente sottolineato da1 von Alber- 
tini. Non, dunque, la ricerca astratta della «migliore» forma di governo, se- 
condo il classico schema; ma la ricerca dei ccmigliori effetti)). E nel Giannotti, 
dei tre motivi che l'hanno indotto a scrivere Della RepubblicaJiorentina, i due 
fondamentali sono «iI vedere la ruina della presente tirannide propinqua; e 
la necessitk di correggere i mancamenti de' dua passati governi)). 

Lo stesso, ben not0 rivolgersi a Venezia - la Serenissima accanto a Roma 
antica - quale modello di vita politica, rivela, anch'esso, la continua inter- 
dipendenza fra generale situazione politica fiorentina e italiana ed elaborazioni 
concettuali. Come nel piii classico e maggiore esempio - quello del Princzpe 
del Machiavelli, strettamente legato nel suo concepimento e nella sua stesura 
alla situazione politica italiana e alle speranze di messer Niccolb nell'estate- 
autunno del 1513 -, cosi anche negli scritti degli altri fiorentini awertite, sem- 
pre, il costante ansioso riferimento ai problemi concreti del momento politico 
che essi vivono. 

Da una simile attenta valutazione della realth che permea di SC, con le sue 
esperienze e i suoi problemi aperti, la discussione dottrinale; da una simile 
costante ricerca dello Hintergrund politico e sociale, che spiega l'atteggiamento 
dei vari gruppi e i contrasti di tendenze (e si veda come anche nell'Appen- 
dice di documenti sia accolta, accanto a Ricordi e Discorsi e Dialoghi, la cor- 
rispondenza del 1527-1533 tra Francesco Vettori e Bartolomeo Lanfredini, 
dove il collegamento coi fatti del giorno b immediato), deriva quella che vorrei 
definire la soda corposith dell'analisi e della ricostruzione del von Albertini: 
nella quale i singoli scrittori di cose politiche o di storia vengono d fuori con la 
loro individualith, maggiore o minore, la potenza - varia - del loro pensiero, 
il tono particolare della loro riflessione; ma, ad un tempo tutti bene a contatto 
con la realth, a tutti comune, di Uno stato, quello fiorentino, il cui antico ordi- 
namento non pub piii reggere, e deve pertanto cercare un nuovo assetto. Go- 
verno «stretto» o governo popolare o principato di Uno solo: varie le soluzioni; 
vario - per una stessa soluzione - l'accento che essa ritrova in questo o quello 
scrittore, in questo o quel consigliere - e Goro Gheri, per esempio, auspicando 
che si governi c<civilmente», che Ippolito des Medici viva ((civilmente et da 
ciptadino)) contraddice, pur partigiano de' Medici com'b, pur anch'egli gia 
sulla via del principato, Lodovico Alamanni. Ma, dovunque, un motivo fon- 
damentale comune, ch'b quello della realth, politica e sociale, della Firenze 
cinquecentesca. 

Questa soda corposith, che lascia libera la capacith del singolo e riconosce 
distintamente le molte e diverse individualith, ma che, nel contempo, scopre il 
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Andando assai oltre 10 schema consuetudinario delle ricerche di storia del 
pensiero politico, ristrette alla valutazione dei soli (cteorici)), dei soli ((trattatistin 
ex professo, e raccogliendo invece tutte le varie voci che interferiscono nel dia- 
logo politico, il von Albertini ha scritto una pagina, piena e succosa, di storia. 
Da1 pensiero politico francese nell'eth di Richelieu, che aveva analizzato in un 
precedente lavoro, egli C risalito alla crisi, politica e morale, nei fatti e negli 
ideali, della antica repubblica fiorentina; e di essa ha colto, con sicurezza di 
tratto, motivi e linee di svolgimento in un robust0 quadro complessivo che 
fino ad oggi mancava. Di cib dobbiamo essergli grati. 

Roma, Universita - Febbraio 1955 FEDERICO CHABOD 





VORWORT DES VERFASSERS 

Es scheint manches darauf hinzudeuten, daß wir Zeitgenossen eines welt- 
geschichtlichen Umbruches und einer tiefgehenden Neuorientierung gewor- 
den sind. Wir beginnen, die Jahrzehnte unserer eigenen Zeitgeschichte nur- 
mehr mit den umfassendsten Einschnitten und Wandlungen der europäischen 
Geschichte in Beziehung und Vergleich zu setzen. So mit der Krise der grie- 
chischen Welt und dem Obergang des politischen Schwergewichtes von einem 
System von Kleinstaaten auf die neue und junge Imperiumsbildung Roms; 
anderseits mit dem Ende der italienischen Renaissance, als die Epoche der 
Klein- und Stadtstaaten von der Epoche der neuen europäischen Großmächte 
abgelöst wurde. Es handelt sich darum, daß die politische Führung vom bis- 
herigen Machtkern relativer Kleinstaaten mit großer politischer und geistiger 
Ausstrahlung auf die ((Außenmächte)) (Ludwig Dehio) mit ihren immens ge- 
steigerten wirtschaftlichen und machtpolitischen Voraussetzungen übergeht. 
Neue politische und wirtschaftliche Organisationsforrnen mit entsprechenden 
sozialen Ordnungen bilden sich, während die alte Welt, durchmannigfache Tra- 
dition belastet, die umfassende Anpassung nur ungenügend vollzieht und 
sich in einer teils offenen, teils verdeckten äußeren und inneren Krise dahin- 
schleppt. Sie mag kulturell noch führend sein, aber die eigentliche Entschei- 
dung liegt nun anderswo. Diese Verschiebung bringt ihrerseits eine Erschwe- 
rung der eigenen politischen und wirtschaftlichen Leistung, eine Gefährdung 
der politisch-geistigen Vitalität mit sich. Das Erlebnis, nicht mehr beherr- 
schend und führend auf die Umwelt wirken zu können, und das Wissen, nicht 
mehr selbst den ((Gang der Ereignisse)) zu bestimmen, äußern sich im Um- 
sichgreifen einer pessimistisch-fatalistischen Haltung, die vor der eigenen 
Verantwortung zurückschreckt und damit nun selbst auf die noch verblei- 
benden Möglichkeiten eigener Neuformung, Anpassung und bedingter Füh- 
rung verzichtet. 

Ist dieser Gang unaufhaltsam? Ist uns ein Schicksal vorbestimmt, wie es 
uns Italien am Ende der Renaissance vorgelebt hat ? Oder gelingt es Europa, 
dank den noch vorhandenen politisch-wirtschaftlichen und vor allem geisti- 
gen Energien und dank einem hochgezüchteten politisch-geschichtlichen Be- 
wußtsein, das souverän über eigene und fremde Tradition verfügt und an 
Hand der Geschichte den Blick für die eigene Krise zu schärfen vermag, zu 
einer neuen Lebensform, die zugleich eine gewisse Anpassung an die neue 
Weltlage und den umfassenden Weltkonflikt der ((Außenmächte)) bedeuten 
würde, vorzustoßen ? Diese große und sich vor allem dem Historiker ständig 
neu stellende Frage steht im Hintergrund unserer Arbeit, die das floren- 
tinische Staatsbewußtsein in den Jahrzehnten der Icrise darstellen möchte. 

Wir beschränken uns auf Florenz und zudem auf die Zeit von 1494 bis 
gegen 1559. Wir wissen, daß diese Begrenzung zur Diskussion gestellt werden 
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kann. Mit einigem Recht wäre darauf hinzuweisen, daß von einer Stadtre~u- 
blik - mit Ausnahme Venedigs - im Italien des ausgehenden 15. Jahrhunderts 
nicht mehr gesprochen werden kann, da die italienischen Stadtkommunen 
sich längst zur Signorie oder bereits zum erblichen Fürstentum ((entwickelt)) 
haben und selbst die Medici in Florenz in und aus einer sozialen Krise der 
Stadtrepublik an die Macht gekommen waren. Wirtschaftliche Schwierig- 
keiten zeigten sich bereits lange vor dem Einbruch der Großmächte in Italien, 
und selbst außenpolitisch darf das Jahr 1494 nicht überschätzt werden, da 
der Vormarsch der Türken im Mittelmeerraum und die Konsolidierung der 
westeuropäischen Monarchien die Machtstellung Italiens in Mitleidenschaft 
gezogen und die Achsenverschiebung vom Süden nach Mittel- und West- 
europa angebahnt haben. 

Für Florenz wird aber das überlieferte Bild weiterhin gültig sein. Cosimos 
und Lorenzos Herrschaft hatte viele Spannungen und Widersprüche im in- 
stitutionellen wie sozialen Bereiche und auch in der Frage des politisch-geisti- 
gen Selbstverständnisses mehr überdeckt als eigentlich zum Austrag gebracht 
und entschieden. Die Ereignisse nach 1494 erlangten denn auch eine beson- 
dere Intensität, weil ein umfassender Konflikt ((verspätet)) und in relativ kur- 
zer Zeit - zudem unter dem Eindruck und in wechselseitiger Beziehung zur 
außenpolitischen Situation Italiens - zur Entfaltung kam: Florenz versuchte 
nochmals die am kommunalen Bewußtsein orientierte Republik und focht 
einen heroischen Kampf gegen äußere und innere Feinde, um dann bald dar- 
auf den 'übergang zum Frinzipat zu vollziehen. Ein Vorgang, der sich in Ita- 
lien über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren hinzog, kann in Florenz 
gewissermaßen in ((konzentrierter Form)) und bewußtseinsmäßig von den Zeit- 
genossen in seltener Schärfe erfaßt, verfolgt werden. 

I n  dieser Zeit der Unruhen und Änderungen, der Richtungslosigkeit und 
der unsicheren Zukunft ist die politisch-staatliche Frage mit unheimlicher In- 
tensität neu gestellt worden. Die Krise wurde erlebt, und die Probleme der 
Reform, der Erneuerung, ja nur der Erhaltung und Anpassung drängten sich 
auf. Bisherige ((Glaubensüberzeugungen» (Ortega y Gasset) genügtep nicht 
mehr, um die neue Tatsächlichkeit zu verstehen. Spannungen, die weit ins 
15. Jahrhundert reichten, konnten nicht mehr in der üblichen Weise über- 
brückt werden. 1494 setzte diese Diskussion ein, um sich dann nach 1512 
recht eigentlich zu entfalten. Wir werden den politischen und sozialen Hinter- 
grund skizzieren, die Stellungnahme der verschiedenen sozialen Gruppen ab- 
klären und werden zu zeigen haben, wie der Erneuemngsgedanke, religiös 
im Sinne Savonarolas und politisch im Sinne Machiavellis, nochmals auflebt 
und formuliert wird, dann aber unter dem Eindruck der politischen Ereignisse 
langsam verflacht und einer skeptischen und zweifelnden, oft sogar verzwei- 
felnden und fatalistischen Haltung weicht, die immer mehr auf eigenes Wol- 
len verzichtet und schließlich den Verlust der Libert& und die Institution des 
Prinzipats anerkennt. 
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Die theoretisch-publizistische ~iskussion erreichte ihren Höhepunkt in den 
Jahren 1527-1537, als die Stellungnahme zur letzten Republik und zur Prin- 
zipats-Verfassung abgeklärt werden mußte. Diese Jahre werden daher in un- 
serer Arbeit im Vordergrund stehen. Die intensive Diskussion um Staats- 
reform, Verfassungsprobleme und Politik setzte sich unter Cosimo I. in der 
späten florentinischen Historiographie fort, die nun rückblickend, aus dem 
tiefen Erlebnis der soeben durchlebten Jahre, den Obergang von der Republik 
zum Prinzipat berichtete und zu interpretieren suchte. Daß sie um 1560 un- 
vermittelt abbrach, also etwa gleichzeitig mit dem Frieden von Cateau-Cam- 
brdsis und der endgültigen Regelung der Siena-Frage, mag rein äußerlich 
symptomatisch dafür sein, daß zwischen dem politischen Denken und der 
florentinischen Geschichtsschreibung einerseits und dem allgemeinen Krisen- 
charakter und Krisenbewußtsein dieser Jahrzehnte anderseits eine innere und 
nicht zu übersehende Beziehung besteht. 

Das Staatsbewußtsein und das politische Denken in Florenz in den ersten 
Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts sind noch nie gesamthaft dargestellt wor- 
den. Die italienische wie ausländische Forschung hat eigenartigerweise jeweils 
nur die politisch-diplomatischen Ereignisse verfolgt oder sich allzu einseitig 
für Machiavelli und Guicciardini interessiert. Ober die ideologischen Grund- 
lagen der letzten Republik ging man mit einigen Sätzen hinweg; wichtige Per- 
sönlichkeiten wie Filippo Strozzi oder Bartolomeo Cavalcanti haben noch 
keinen Bearbeiter gefunden, andere wie Francesco Vettori und Donato Gian- 
notti nur Biographen, die auf das politische Credo kaum eingegangen sind. 
Trotz einer eifrig betriebenen Guicciardini-Forschung wissen wir wenig über 
die Brüder Francescos; Luigi Guicciardini werden wir erstmalig geschlossen 
behandeln, und gleichzeitig können wir auf seinen Sohn Niccolb als einen bis 
anhin unbekannten politischen Publizisten hinweisen. Es sei hier ausdrück- 
lich hervorgehoben, daß wir uns nicht auf eigentliche Biographien einlassen 
wollen - schon aus Mangel an Platz -, sondern dies selbständigen Arbeiten 
überlassen müssen. Ein gleiches gilt für das politische Denken des Prinzipates, 
über das noch kaum gearbeitet wurde und das hier nur im Umriß skizziert 
werden konnte. Der Leser wird einige Längen und Wiederholungen ent- 
schuldigen; sie schienen uns notwendig, wenn wir die nur wenig bekannten 
Persönlichkeiten zum Worte kommen lassen und die Fülle der geistigen Aus- 
einandersetzung mit der politischen und sozialen Situation der Stadt Florenz 
im -Obergang von der Republik zum Prinzipat zur Darstellung bringen 
wollten. 

Der Direktion und dem Personal des Archivio di Stato und der Biblioteca 
Nazionale in Florenz sei hier für ihre bereitwillige Hilfe verbindlichst ge- 
dankt. Dem British Museum London und der Bayrischen Staatsbibliothek 
München gebührt Dank für die prompte Herstellung der gewünschten 
Mikrofilme. Conte Paolo Guicciardini, der verdiente Förderer aller Guicciar- 
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dini-Studien, hat mir in liebenswürdiger Weise die Erlaubnis erteilt, in seinem 
Familienarchiv zu arbeiten. Ihm und Dott. Gino Corti, der mir bei der Ab- 
schrift der Manuskripte behilflich war, bin ich zu Dank verpflichtet. Meinen 
ganz besonderen Dank richte ich an Professor Federico Chabod, der mich in 
meiner Arbeit bereitwilligst unterstützte, Fragen beantwortete und mir münd- 
lich und schriftlich wertvolle Ratschläge und Anregungen gab. R. V. A. 



I. DIE FLORENTINISCHE REPUBLIK (1494-1512) UND DIE 

RESTAURATION DER MEDICI (1512-1527) 

r. Die Erneuerung der Republik (1494-1512) 

Am 8. April 1492 ist Lorenzo il Magnifico im Alter von 43 Jahren gestorben. 
Eine glanzvolle Periode florentinischer Geschichte - politisch und kulturell - 
fand damit ein plötzliches Ende. Unter Lorenzo war Florenz zur führenden 
Macht in Italien aufgestiegen. In Fortsetzung von Cosimos Politik war es ihm 
gelungen, das Gleichgewichtssystem unter den italienischen Staaten, das sich 
seit dem Frieden von Lodi 1454 ergeben hatte, zu erhalten und weiter auszu- 
bauen. Wahrend er als Vermittler auftrat - etwa zwischen Neapel und dem 
Papst -, war er gleichzeitig bestrebt, seinen Herrschaftsbereich auszudehnen 
und in Rom seinen maßgebenden Einfluß auszuüben. Eine gewisse Stabili- 
sierung der italienischen Verhältnisse war eingetreten, hing aber sehr eng mit 
der dominierenden Persönlichkeit und dem politischen Geschick Lorenzos 
zusammen, und nur mit Mühe hatte dieser das Eindringen Frankreichs und 
Spaniens in die Politik Italiens hintanhalten können. 

Auch innenpolitisch hatte Lorenzo das ((System)) Cosimos weiter ausgebaut. 
Die Fiktion der Republik war bestehen geblieben. Die überlieferten kommu- 
nalen Behörden - die Signoria, der Consiglio del Popo10 und der Consiglio del 
Comune - waren nicht aufgehoben worden; sie verloren aber an Bedeutung, 
da neue Behörden wichtige Kompetenzen übernahmen und den Medici die 
Möglichkeit gaben, ihren maßgeblichen Einfluß auszuüben. 1458 hatte Co- 
simo den Consiglio dei Cento geschaffen, 1471 trat ein Consiglio Maggiore in 
Funktion, und schließlich hatte Lorenzo nach der Pazzi-Verschwörung mit der 
Konstituierung des Consiglio dei Settanta 1480 einen weiteren entscheidenden 
Schritt getan. Dieser Consiglio bestellte die Signoria, die Otto di Pratica und 
andere wichtige Behörden: außen- und innenpolitische Entscheidungen gingen 
von hier aus. Der Consiglio dei Settanta blieb das Machtinstrument der Me- 
dici und dokumentierte fortan für die republikanischen Gegner die ((Tyran- 
nis» des mediceischen Staates. Dieses ((System)) ,der Medici basierte in der 
Möglichkeit, die republikanischen Institutionen ausnützen zu können und in 
die Behörden nur Anhänger und ((amici)) wählen zu lassen. Cosimo und Lo- 
renzo hatten das überlieferte Wahlsystem der Kommune raffiniert verwendet, 
und 1480 hatte die mit Vollmachten ausgerüstete Balia die Voraussetzungen 
für die Sicherheit des neuen Consiglio dei Settanta geschaffen. Dennoch 
konnte dieses ((System)) nur funktionieren, wenn man die herrschende Schicht 
an sich zu binden verstand und eine Interessengemeinschaft herstellte. 

Die florentinische Aristokratie1 der Textilindustriellen, Großkaufleute und 
Bankiers befand sich seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts in einer schwieri- 

Im Folgenden verwenden wir mit gleicher Bedeutung die Ausdrücke: Aristokratie, 



gen Lagel. Cosimo, der mit Hilfe des Popo10 heraufgekommen war, hatte 
einen Teil der alten Aristokratie, die nach der Niederwerfung der Ciompi 
1378 Florenz beherrscht hatte, exiliert und ausgeschaltet, einen anderen Teil 
durch Zuzug neuer Elemente ergänzt und damit umgeformt. Ihre Geschlos- 
senheit und ihre politische Macht waren so schwer getroffen worden. Wäh- 
rend einzelne Familien den Medici verfeindet blieben, ist der Großteil der 
florentinischen Aristokratie in das ((System)) eingegliedert worden. Sie spielte 
weiterhin die Rolle einer führenden Schicht, wurde im Staatsdienst verwendet 
und war in den Behörden, vor allem im Consiglio dei Settanta, der die Funlr- 
tion eines Senates ausübte, vertreten. Die Medici blieben in gewisser Hinsicht 
die ((Primi inter pares)). Gleichzeitig wurden die Optimaten aber auch scharf 
kontrolliert, wobei die Medici bestrebt waren, sie durch Privilegierung, Hei- 
raten und andere passende Mittel an sich zu binden. Insbesondere in der 
Steuerpolitik bestand die Möglichkeit, die ccarnici)) zu begünstigen und die la- 
tenten oder offenen Gegner zu treffen und zu schwächen. Dies war aber nur 
ein Grund mehr, für gute Beziehung zur herrschenden Familie besorgt zu 
sein und nicht in Konflikt mit der Staatsgewalt zu kommen8. 

Die allgemeine wirtscliaftliche Situation hat zweifellos diese Entwicklung 
gefördert. Im 15. Jahrhundert hatte die florentinische Wirtschaft zunehmend 
mit großen Schwierigkeiten zu kämpfens. Die Textilindustrie erreichte zwar 
immer noch erstaunliche Produktionsziffern, aber eine ausländische Kon- 
kurrenz zeichnete sich doch immer deutlicher ab4. Die Gewinnmarge verklei- 
nerte sich. England behinderte den Export von Rohwolle, baute wie Frankreich 
und Holland seine eigene Textilindustrie aus und versuchte nun selbst nach 
Italien vorzustoßen. Vor allem die Wollindustrie, die berühmte ((Arte della 
lana)), war im Niedergang begriffen. Florenz konnte zwar etwa den Handel 
mit der Levante noch halten, ja zeitweise erweitern, aber das Ausgreifen der 
türkischen Macht und die Eroberung Konstantinopels engten doch die ita- 
lienische Bewegungsfreiheit im Mittelmeer ein; später sollte sich die Ver- 

Oligarchie, Optimaten, Grandi. Alle diese Ausdrücke iinden sich in der zeitgenössischen 
Literatur, vgl. etwa Varchi I, 209. 

Glänzend und immer noch grundlegend: Antonio Anzilotti, La  crisi costituzionale 
della Repubblica fiorentina, Florenz 1912, S. I ff. 

Ein gutes Beispiel bei Armando Sapori, Cosimo Medici e un «Patt0 Giurato)), in: 
Eventail de l'histoire vivante, Hommage h Lucien Febvre, Paris, 2 Bde. 1953, 11, 123ff. 

Dazu: Piero Pieri, La crisi militare italiana nel Rinascimento nelle sue relazioni con 
la crisi politica ed economica, Neapel 1934, S. 2f., 21,32f. Armando Sapori, Le Marchand 
Italien au Moyen-Age, Paris 1952, und Yves Renouard, Du nouveau sur les hommes 
d'affaires italiens du moyen-gge, in: Annales 1952. C .  M. Cipolla spricht von einem 
aupward trend )) im 15. Jahrhundert, was wohl aber höchstens für die Quantität des Güter- 
austausches gelten kann und die wirkliche Situation nicht charakterisiert. The trends in 
italian economic history in the later middle ages, in: The Economic History Review, 1949, 
S. 182. 

"elege bei Anzilotti S. 8ff. Francesco Guicciardini: ((non sono e' cittadini ricchi 
come solevano, conciosiach& le mercatantie della cittQ non fioriscono all'usato, avendo 
molti altri luoghi e nazione presa e tuttodi pigliando la industria del guadagnare 1). Dialogo 
e Discorsi del Reggimento di Firenze, Bari 1932, S. 220. 
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schiebung der allgemeinen Handelsachse und der Handelszentren auswirken. 
Noch bestand großer Reichtum, und die großen Handels- und Bankhäuser - 
neben den Medici die Guadagni, degli Albizzi, Strozzi, Buondelmonti, 
Capponi, Soderini, Salviati U. a. - prosperierten. Im Ausland, vor allem in 
Frankreich, hatten die Florentiner wichtige Positionen als Bankiersl. Aber 
wenn man bis anhin gerade aus der Struktur des Stadtstaates große Vorteile 
gezogen hatte, so entwickelten sich nun die monarchischen Festlandstaaten, 
organisierten ihr Finanzwesen und konnten nun ihrerseits einen Druck auf 
die ausländischen Geldgeber ausüben. Die Abhängigkeit vom Willen der 
Großmächte nahm zu, und einzelne Bankhäuser - vor allem die Medicia - 
kamen in Schwierigkeiten und mußten Niederlassungen aufgeben. In Florenz 
und in der Umgebung der Stadt entstanden mächtige und luxuriös ausge- 
stattete Paläste und Villen - man denke nur an den Palazzo Rucellai und den 
Palazzo Strozzi -, aber es handelte sich um akkumuliertes Kapital, und es 
darf nicht auf eine blühende, in Entwicklung und Ausweitung begriffene 
Wirtschaft geschlossen werden. Im Gegenteil, während die Schwierigkeiten 
zunahmen, büßte der notwendige kapitalistische Geist an Intensität ein, und 
die Tendenz nahm zu, den kommerziellen Gewinn oder denjenigen aus 
Kapitalgeschäften in Grund und Boden anzulegens. 

Die Anlehnung an die Medici war daher für die florentinische Aristokratie 
kaum zu umgehen und bot mannigfache Vorteile. Die Absatzschwierigkeiten 
der Textilindustrie scheinen die sozialen Spannungen in der Stadt verschärft 
zu haben, so daß man an der autoritären Stellung der Medici interessiert war, 
die soziale Unruhen verhinderte. Die politische Machtposition der Medici 
und das hohe Ansehen Lorenzos hatten zudem die Stellung der Florentiner 
Kaufleute verstärkt und die vielen Gesandtschaften, worunter wir alle be- 
rühmten Namen der florentinischen Aristokratie antreffen, die Erhöhung der 
Einnahmen und der so sehr begehrten ctriputazione)) geboten. Auch die Ver- 
sorgung mit kirchlichen Posten und Einkünften, die ein Lorenzo durch seine 
guten Beziehungen zu Rom erlangen konnte, mußte auf die Aristokratie an- 
ziehend gewirkt haben4. So war es Lorenzo gelungen, gegen Ende seiner Re- 
gierungszeit auch gegnerische Elemente und Familien der Aristokratie - wir 
nennen die Rucellai, Soderini, Pazzi, Alamanni und Strozzi - an sich zu ziehen 
und in seinem «System» zu verwenden. 

Von einer geschlossenen aristokratischen Schicht kann nicht mehr gespro- 
chen werden. Die Beziehungen zu den Medici waren zu vielfältig. Wenn bei 

1 ~Tornmaso Guadagni qui, au lendemain de Pavie, avait pr&te 50000 ducats d'or au 
roi de France en possedait plus de 400000, ce qui equivaudrait 2 i  5000000 de lires d'or 
d'avant la premiere guerre mondiale.)) Sapori, Le Marchand, S. LVIII. 

Rayrnond De Roover, The Medici Bank, New York 1949, und Lorenzo il Magnifico 
e il tramonto del Banco dei Medici, in: A. S. I. 1949. 

Amintore Fanfani, Le origini dello spirito capitalistico in Italia, Mailand 1933, 
S. 169f. Cipolla S. 182f. 

Beispiele aus der Familie Medici gibt G. B. Picotti, La giovinezza di Leone X, Mai- 
land 1927, S. 70ff. 
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einzelnen Familien bereits eine fast völlige Abhängigkeit bestand, so haben 
sich andere dank dem Ansehen ihrer Familie, politischem Können und wirt- 
schaftlicher Position ihre Selbständigkeit bewahren können. Wenn die einen 
in jedem Falle an der Aufrechterhaltung der Medici-Herrschaft interessiert 
waren, so gaben die anderen ihre Zustimmung und Unterstützung nur unter 
der Bedingung, daß sie als herrschende Schicht anerkannt blieben und an der 
politischen Führung teilnehmen konnten. Diese Spannungen innerhalb der 
Aristokratie sollten sich in den folgenden Jahrzehnten immer wieder zeigen 
und die politische Situation von Florenz im Obergang von der Republik zum 
Prinzipat wesentlich beeinflussen. Denn wenn es auch richtig ist, daß Indi- 
vidualismus, persönlicher Ehrgeiz und eine außerordentliche Labilität die Hal- 
tung der herrschenden Schicht in dieser Periode des Oberganges und der Krise 
charakterisierten, so muß doch hervorgehoben werden, daß die Optimaten 
nicht ausschließlich für das Versagen und die Aufhebung die Verantwortung 
tragen - dies die grundlegende These Anzilottis -, sondern in einer eigenarti- 
gen Doppelwirkung die Entwicklung zum Prinzipat sowohl gefördert wie auch 
durch ihr Festhalten am aristokratischen Anspruch hinausgezögert haben. 

Bald nach dem Tode Lorenzos zeigte sich die innere Problematik des Me- 
dici-((Systems)). Der junge Piero dey Medici konnte zwar ungehindert die 
Nachfolge Lorenzos antreten, war aber nicht fähig, das ((System)) aufrechtzu- 
erhalten1. Anstatt die autoritären Elemente aus der letzten Regierungszeit Lo- 
renzos abzubauen und sich auf die angesehensten Bürger zu stützen, begann 
er die Behörden zu umgehen und die Entscheidung noch mehr als früher an 
sich zu ziehen und in der Privatkanzlei zu erledigen. Zwei einflußreiche Ari- 
stokraten wie Bernardo Rucellai, der mit einer Schwester Lorenzos verheiratet 
war, und P. A. Soderini, ein Vetter Lorenzos, fühlten sich zurückgesetzt und 
traten in eine latente Oppositiona. Familienbande zu den Strozzis wurden ge- 
knüpft und damit noch das Mißtrauen Pieros geweckt. Piero Capponi, ein 
Gegner der Medici und Konkurrent in Lyon, agitierte bei Kar1 VIII. gegen 
Piero. Eine liederliche Lebensweise gab der popolaren wie aristokratischen 
Opposition in Florenz weitere Nahrung. 

Zudem hatte sich bald nach dem Tode Lorenzos die außenpolitische Lage 
verschlechtert. Neue Spannungen innerhalb des ((italienischen Staatensy- 
stemsa tauchten auf, denen erfolgreich zu begegnen Piero nicht verstand. Er 
glaubte dem Sforza mißtrauen und sich an Neapel anlehnen zu müssen, was 
im frankophilen Florenz auf heftige Kritik stieß und Piero weiter isolierte. Im 
Juni 1494 wurden die Vertreter der Medici-Bank aus Frankreich ausgewiesen, 
später drohte die Unterbindung des florentinischen Handels mit Frankreich. 

1 Für dies und das Folgende immer nochpasquale Villari, Machiavelli e i suoi tempi, 
3 Bde., Mailand 1895, und La storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi, 2 Bde., 
2. Aufl., Florenz 1887 bis 1888; außerdem Picotti, S. 556f. Glänzend auch Francesco 
Guicciardini, Storie fiorentine da1 1378 al1509, Bari 1931, S. 83ff. 

... perchb chi considererh bene farh giudicio che el disporre Piero a non prestare fede 
a' cittadini savi ed amici delio stato, fussi el principio della ruina suan, Guicciardini, S. 86. 
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Karl VIII. von Frankreich überschritt im August mit seinen Truppen die 
Westalpen, erreichte zu Beginn des Septembers Asti und stieß dann im schnel- 
len Vormarsch nach Mittelitalien vor. Piero de' Medici sah seine Neutralitäts- 
politik gescheitert,in Florenz selbst wuchs die 0pposition.So ging er persönlich 
Karl VIII. entgegen und mußte in der Nähe von Sarzana eine Vereinbarung ab- 
schließen, die faktisch eine völlige Unterwerfung der Stadt bedeutete. Er hatte 
selbstherrlich und ohne vorherige Beratung mit den Behörden gehandelt, viel- 
leicht sogar mit dem Hintergedanken, anschließend mit französischer Hilfe seine 
aristokratischen Gegner ausschalten zu können. Die Nachricht von der Kapi- 
tulation traf daher in Florenz auf scharfe Opposition; das Interesse von Florenz 
schien nicht gewahrt und die Unabhängigkeit bedroht. Als Piero am 8. Novem- 
ber in die Stadt zurückkehrte, sah er sich einer Rebellion gegenüber, die nicht 
mehr aufzuhaltenwar; er mußte die Konsequenzen ziehen und verließ dieStadt. 
Florenz versuchte nun von sich aus mit Karl VIII. zu verhandeln, doch der 
pompöse Einzug des Königs (17. November) und auch die Kapitulation waren 
trotz dem Auftreten Savonarolas und dem mutigen Eingreifen Piero Capponis 
niclit zu verhindern. Florenz verpflichtete sich zur Zahlung einer Geldsumme, 
wahrend Karl VIII. die Herausgabe der Festungen und Untertanenstädte in 
Aussicht stellte. Am 28. November verließen die Franzosen wieder die Stadt. 

Nun rnußte die «Revolution» ausgewertet und die Verfassungsreform in die 
Wege geleitet werden1. Es zeigte sich bald, daß eine geschlossene Bürger- 
schaft, die nun, von einem einheitlichen Willen getragen und von der Liberth 
beseelt, die politischen Geschäfte hätte in die Hand nehmen können, nicht 
vorhanden.war. Die Opposition gegen Piero de' Medici hatte sie zusammenge- 
führt und die internen Spannungen vorübergehend verdeckt. Mit der Ver- 
treibung der Medici mußte der Kampf zwischen den beiden ((fazioni)), den 
Optimaten und den Popolaren, um die politische Führung beginnen. Der Um- 
sturz von 1494 war ja kein ((Aufstand von unten)) gewesen, sondern von frü- 
heren Anhängern der Medici inszeniert und durchgeführt - wenn auch mit 
Unterstützung des Popo10 und in einer Atmosphäre der Unruhe und erwar- 
tungsvoller Hoffnungen - worden. Für diese Grandi ging es nach der voll- 
zogenen ((mutazione)) in erster Linie darum, nun sogleich in der neuen staat- 
lichen Ordnung und in der neuen Verfassung ihre Positionen zu sichern und 
ihre Ansprüche und Interessen zur Geltung zu bringen2. 

1 Außer Villari auch Amedeo Criveiiucci, Del governo popolare di Firenze 1494 al 
1512 e del suo riordinamento secondo il Guicciardini, in: Atti della Scuola Normale 
Superiore'di Pisa, Bd. 3, 1877. Anzilotti, S. 39ff. Nicolai Rubinstein, I prirni anni del 
Consiglio Maggiore a Firenze (1494-99), in : A.S .I. 195412. 

2 Nerli formuliert diese Haltung, wenn auch ablehnend, sehr scharf: ((Concorse questa 
parte di cittadini col resto degli altri a quella mutazione, e alla rovina de' figliuoli di Lo- 
renzo de' Medici pih per certi dispiaceri ricevuti da Piero, e per alcune loro private passio- 
ni, che per 10 desiderio che avessero della liberth, come forse avevano il resto de' cittadini, 
che a mutar quello stato avevano tanto prontamente consentito; e perb avrebbero voluto 
Bernardo e Pagolantonio e gli altri di quel volere solamente mutare il capo, e cosl ridurre 
10 stato al proposito loro, secondo il costume ed antico errore des nostri cittadiniu, S. 64. 
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In diesem Sinne wurde am 2. Dezember ein ((Parlament)) z~sarnmen~eru- 
fen, das U. a. den Rat der Settanta, mit dem und durch den die Medici seit 1480 
die Stadt beherrscht hatten, aufhob und 20 Accoppiatori einsetzte, um für 
das kommende Jahr die Behörden zu wählenl. Die Accoppiatori selbst konn- 
ten in den verschiedenen Magistraturen, die im übrigen nicht geändert wur- 
den, vertreten sein. Dies war ganz im Sinne der städtischen Oberschicht, ging 
nun doch die Macht der Medici gewissermaßen an sie über. Von den Accop- 
piatori stellte sie die Mehrzahl. Die Lösung aber befriedigte nicht. Die Exe- 
kutive arbeitete schlecht, Spaltungen innerhalb der Grandi tauchten auf, und 
der Popolo war unzufrieden, da dem Wunsch nach einem Governo popolare 
nicht entsprochen wurde. P. A. Soderini, persönlich verfeindet mit Piero Cap- 
poni, schlug sich auf die Seite des Popolo und vertrat nun dessen Anspruch 
auf Liberti, auf Mitsprache in einem Consiglio. Welche Bürger dieser Rat nun 
aber umfassen sollte, wie also der eigentliche Souverän der Stadt umschrieben 
werden sollte, darüber entstand eine heftige Diskussion. Die verschiedenen 
sozialen Voraussetzungen und politischen Ansprüche stießen aufeinander. 
Wenn man sich an das Vorbild Venedigs anlehnen wollte, so entstand eine 
Diskussion über die Zusammensetzung und den eigentlichen Charakter des 
venezianischen Consiglio maggiore. Ein Consiglio mit weiter, popolarer Basis 
und ein Rat mit aristokratischem Charakter standen einander gegenüber. Die 
Geister erhitzten sich so sehr, daß es ohne das mutige Eingreifen Savonarolas 
vielleicht zu neuen Tumulten gekommen wäre. Schließlich gelang es, eine 
Lösung zu finden, die sich an das venezianische Beispiel anlehnte, aber den 
florentinischen Verhältnissen entsprach. Die Optimaten blieben zwar in Op- 
position, mußten aber unter dem Druck der öffentlichen Meinung ihren ak- 
tiven Widerstand vorerst auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. 

Zutritt zum Consiglio grande erhielten nur jene Florentiner, die das ((bene- 
ficio» hatten, d. h. wer bereits in einer der drei oberen Behörden vertreten ge- 
wesen war oder dessen Familie seit alters her zu diesen Behörden Zutritt hatte. 
Das Mindestalter durde auf 29 festgesetzt. Um die Nicht-Beneficiati nicht 
ganz auszuschalten und auch die Jüngeren zu interessieren, sollten alle 3 Jahre 
60 Florentiner ohne Beneficio und jährlich 24 junge Beneficiati im Alter von 24 
bis 29 Jahren zum Consiglio zugelassen werden. Dennoch bekamen bei gegen 
90000 Einwohnern nur etwa 3200 das Recht, im Consiglio grande vertreten zu 
sein2. Die ((Demokratisierung)) war also minimal. Nicht einmal alle Steuerzah- 
ler wurden als Vollbürger anerkannt und waren im Rate vertretena. Es han- 

Villari, Savonarola, Bd. I, 259. Villari, a. a. 0. I, 287ff. 
nonato Giannotti teilt in seinen Schriften die florentinische Bevölkerung öfters in drei 

Gruppen ein: solche, die keine Steuern zahlen, solche, die Steuern zahlen, aber zu den 
Behörden keinen Zutritt haben, und jene, die Zugang haben, also die ccbeneficiati)). I n  
seinem Discorso über die Miliz muß er ausdrücklich begründen, daß nicht nur die eigent- 
lichen Bürger zum Militärdienst herangezogen werden sollen, sondern zum mindesten 
alle jene, die Steuern bezahlen. Es wäre ungerecht, sie auszuschalten. Un Discorso sco- 
nosciuto di Donato Giannotti intorno alla Milizia, hg. V. Sanesi, in: A.S.I. V, 8 (1891), 
S. 18. 
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delte sich um eine ausgesprochene Mittelschicht der Handwerker und Kauf- 
leute, die so die gewünschte Beteiligung am Staate erhielt; Arbeiter etwa 
waren ausgeschlossen. Die OberZeugung, daß die unteren Schichten zur Re- 
gierung des Staates unfähig seien und daher nicht eigentlich Bürger sein 
konnten, war nicht nur in der aristokratischen Oberschicht, sondern auch bei 
den Vertretern der ((demokratischen)) Republik durchaus lebendig. Diese un- 
teren Schichten traten nicht weiter in Erscheinung, waren nicht organisiert 
und ohne politische Führer. Alle wichtigen Familien und alle irgendwie poli- 
tisch fähigen Persönlichkeiten waren im Consiglio grande - trotz der kleinen 
Zahl der dazu Berechtigten - vertreten. Allerdings konnten die Medici ge- 
rade durch ein Ausnützen dieser Situation mit dem Grundsatz ((panem et cir- 
censes)) die unteren Schichten gegen die uVolksvertretung», rechtlich sogar 
gegen den ((popolo)) ausspielen. 

Man darf das Governo popolare nicht mit der modernen Demokratie ver- 
wechseln. Es handelt sich um die Wiederaufnahme kommunaler Tradition; 
hier war Bürger im eigentlichen Sinne, wer das Recht hatte, im Rate zu 
sitzen und die Behörden zu wählen. Liberth wurde nicht als Freiheit vom 
Staate verstanden, sondern war das Recht, am Staate beteiligt zu sein, also ge- 
wissermaßen Teil des Staates zu sein. Der Begriff des ((popolo)) faßte die 
städtische Bürgerschaft zusammen und galt nicht etwa für alle Einwohner der 
Stadt. Segni sagt dies ausdrücklich: (( ... tutto il Popolo, intendendo pel popolo 
i cittadini che potessino ire al Consigliols. Auch in der ((demokratischen)) Re- 
publik herrschte also eine Minderheit, aber der Medici-Staat erschien als 
Tyrannis, weil selbst diese Minderheit weitgehend ausgeschaltet wurde und 
die Bürgerschaft als solche, derPopolo, nicht anerkannt war. Unter den Medici 
war die staatliche Gewalt bei wenigen Familien konzentriert, die sich an den 
Stadtherrn anlehnten und zudem oft verwandtschaftlich oder geschäftlich 
miteinander verbunden waren. 

I m  Consiglio grande von 1494 bis 1512 scheint die Zahl der im Rate sitzen- 
den Bürger eher größer gewesen zu sein als in der vormediceischen Zeit. Er 
war also durchaus legitimer Souverän und hatte als solcher die Behörden zu 
wählen und Gesetze zu erlassen. Ein von ihm gewählter Consiglio degli Ottan- 
ta, dem die Wahl der Kommissäre und Gesandten zukam, bildete einen enge- 
ren Rat, gewissermaßen den Senat, und wirkte bereits mehr im exekutiven 
Sinne. Die Signoria mußte die Ottanta jede Woche mindestens einmal kon- 
sultieren. Gesetze und wichtige politische Entscheide wurden in den Pratichea 
vorbereitet. Es waren dies Zusammenkünfte von Vertretern der verschiedenen 
Behörden mit außerhalb der Ämter stehenden Bürgern im Sinne der Beratung; 
das Ansehen dieser Institution war groß, und die hier gefällten Entscheidungen 
waren praktisch meist bindend. Der ((demokratische Zug und der Charakter des 
Governo libero wurden durch diese konsultativen Zusammenkünfte verstärkt, 
dochwar hier der demagogischenEinflußnahme recht weiterSpielraumgegeben. 

Segni 11, 325. Anzilotti, S. 85-92. 



22 D I E  PLORENTIPJISCHE REPUBLIK UND DIE RESTAURATION 

Eigentlicher Mitteipunkt der Stadt aber und Führer des nun ~lötzlich und 
ohne Vorbereitung zur Leitung des Staates berufenen ctPopolos war der 
Mönch GIROLAMO SAVONAROLA~. Seit 1490 hatte er durch seine Predigten mit 
stark apokalyptischem Gehalt und durch seine Aufforderungen zur christli- 
chen Umkehr und Erneuerung Aufsehen erregt; er hatte recht offen Lorenzo 
il Magnifico angegriffen, dann seinen Tod scheinbar vorausgesagt und das 
Strafgericht eines Italien mit Krieg überziehenden Herrschers prophezeit und 
mgleich begrüßt als den Beginn einer allgemeinen Glaubens- und Sitten- 
reform. Savonarola hatte sich zudem durch sein festes Auftreten gegenüber 
Karl VIII. um die Stadt verdient gemacht. Die Stabilisierung des Governo 
libero und vor allem die Einführung des Consiglio grande waren weitgehend 
ihm zu verdanken. Er ermahnte in seinen Predigten im Winter 1494-1495 
seine Mitbürger nicht nur immer wieder zur Eintracht und zum inneren Frie- 
den, sondern griff auch selbst von der Kanzel herab direkt i'n die politischen 
Entscheidungen ein. Vor allem mit seiner berühmten Predigt vom 14. Dezem- 
ber 1494, indem er das Governo libero als die notwendige und beste Staats- 
form für Florenz ausgab und auf das Beispiel Venedigs hinwiesa. Auch später 
hat er wie etwa in der Abschaffung des ((Parlamentes)) oder in der Frage der 
Appellation in die politische Entscheidung eingegriffen. 

Die Machtstellung und der Einfluß Savonarolas, die religiöse Welle mit 
ihrer Bußbereitschaft, Sittenstrenge, ihren Prozessionen und Predigten, die 
nun über Florenz hinwegging, können aber nicht allein auf die politische Wirk- 
samkeit des Mönchs und auf seine Verteidigung des Governo popolare und 
der Liberth zurückgeführt werden. Es bietet allerdings einige Schwierigkeiten, 
Savonarola und seinen Einfluß im Renaissance-Florenz zu verstehen, und 
man muß die ganze Problematik dieser Jahre, ja des 15. Jahrhunderts im 
ganzen vor Augen haben, um hier den richtigen Ansatzpunkt zu gewinnen. 
Mit dem Umbruch von 1494 waren in Florenz tiefere Kräfte als nur die poli- 
tischen aufgerufen worden. 

I n  Savonarola sammelte sich das ganze Erlebnis der krisenhaften Zeit, die 
inn.ere Unruhe und die Ahnung kommender Änderungen, und verband sich 
mit der Erneuerungssehnsucht, die die Besten der Stadt beseelte. Die Idee 
der ((Renovatio)) durchzieht das ganze italienische Mittelalter und die Zeit 
des Humanismus, vorerst als Erneuerung der Kaisertums und der Kirche ge-h 
dacht, dann als Erneuerung der Humanitas im ethischen, mehr diesseitig be- 
zogenen Sinn3. Im Umkreis des florentinischen Platonismus, des Ficino und 
Pico della Mirandolas, war die Erneuerungsidee wieder besonders stark her- 

* Außer Villari Joseph Schnitzer, Savonarola, 2 Bde., München 1924. Roberto Ridolfi, 
Vita di Girolamo Savonarola, 2 Bde., Rom 1952. Francesco Ercole, Da Carlo V111 a Carlo 
V, la crisi della liberth itaiiana, Florenz 1932, S. 7ff. Giorgio Spini, Introduzione al Savo- 
narola, in: Belfagor 1948. Eugenio Garin, Der italienische Humanismus, Bern 1947, 
S. 131f., und Girolamo Savonarola, in: Schweizerische Monatshefte 1952, S. 359ff. 

Prediche italiane ai Fiorentini, hg. V. Fr. Cognasso Florenz, 1930, Bd. I, S .  181f. 
Vederico Chabod, I1 Rinascimento nelle recenti interpretazioni, in: Bulletin of the , International Committee of Historical Sciences, 1933, S. 223ff. 
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