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Kapitel 1 bis 6 Laboratorium Europas: Florenz

Abulafia, D. (Hg.), The French Descent into Renaissance Italy 1494–95. Antecedents and 
Effects, Aldershot 1995.

Richardson, B., Manuscript Culture in Renaissance Italy, Cambridge 2009.
Rubinstein, N., The Government of Florence under the Medici, 2. Aufl., Oxford 1997.
Shaw, C. (Hg.), Italy and the European Powers. The Impact of War, 1500–1530, Leiden/Brill 2006.
Najemy, J. M., A History of Florence, 1200–1575, Oxford 2006.
Gilbert, F., History: Choice and Commitment, Cambridge/Mass. 1977 [das Kapitel zu den 

Orti Oricellari neben den Studien Dionisottis immer noch sehr hilfreich].
CePRF = Consulte e pratiche della Repubblica Fiorentina [1495–1512], 3 vol. in 4 Bden., hg. 

D. Fachard, Genf 1988–2002 [zentrale Quelle zur Analyse der politischen Sprache dieses 
Beratungsgremiums, wie sie erstmals Felix Gilbert systematisch in die Forschung ein-
gebracht hat].

Zu allen drei der ‚Triumvirn‘ hat Rodolfo Ridolfi eine den Forschungsstand in etwa der 1970er 
erfassende Biographie vorgelegt.

Savonarola

Die vielbändige Edizione nazionale delle opere di Girolamo Savonarola (vorangetrieben u. a. 
durch Roberto Ridolfi, Vincenzo Romano, Paolo Ghiglieri, Armando F. Verde, Mario 
Martelli, Gian Carlo Carfagnini) ist die Referenzausgabe neben etlichen weiteren Einzel-
editionen; hervorzuheben ist die kommentierte Edition des Inquisitionsprozesses Rao, 
I. G., Viti, P. u. Zaccaria, R. M. (Hg.), I processi di Girolamo Savonarola (1498), Florenz 
2001; auf Deutsch ist hilfreich die kleine Auswahlübersetzung

Savonarola, G., O Florenz! O Rom! O Italien! Predigten, Schriften, Briefe, hrsg. v. Laager, 
J., Zürich 2002; Joseph Schnitzers zahlreiche Publikationen aus den 1930ern dokumen-
tieren den Stand, als die deutsche Grundlagenforschung zu Savonarola noch auf Augen-
höhe mit der italienischen und internationalen war; die beste nicht-italienisch-sprachige 
intellektuelle Biographie bleibt

Weinstein, D., Savonarola. The Rise and Fall of a Renaissance Prophet, New Haven/London 2011.
Polizzotto, L., The Elect Nation: The Savonarola Movement in Florence, 1494–1545, Oxford 1994.
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Dall’Aglio, S., Savonarola and Savonarolism, Toronto 2010.
Fletcher, S. u. Shaw, C. (Hg.), The World of Savonarola: Italian elites and perceptions of cri-

sis, Aldershot 2000.
Garfagnini, G. C. (Hg.), Savonarola. Democrazia, Tirannide, Profezia, Florenz 1998.
Savonarola, G., L’Uomo e il frate, Spoleto 1999.
Fragnito, G. u. Miegge, M. (Hg.), Girolamo Savonarola da Ferrara all’Europa, Florenz 2001.
Zwierlein, C., La loi de Dieu et l’obligation à la résistance – de Florence à Magdebourg 1496–

1550, in: Mellet, P. A. (Hg.), ‚Et de sa bouche sortait un glaive‘ – Les monarchomaques au 
XVIème siècle, Genf 2006, 31–75.

Machiavelli

Die Edizione nazionale delle opere di Niccolò Machiavelli ist die noch nicht abgeschlossene 
Referenzausgabe, daneben ist die dreibändige Handausgabe hg. Corrado Vivanti (Turin: 
Einaudi) empfehlenswert; ein Blick in die kritische Ausgabe von

De principatibus auf der Grundlage der Manuskriptüberlieferung von Giorgio Inglese 1994 
(mit Überlieferungsstemma) verschafft unmittelbaren Eindruck in diese Textwelt vor dem 
Erstdruck, auch wenn dieser kritisch hergestellte Text nicht der war, der wirksam wurde 
in Europa. Die, auch textphilologisch, genaueste Forschung zu Machiavelli ist derzeit in 
Italien und Frankreich konzentriert. Auf Deutsch sind die Principe-Übersetzungen von 
Philipp Rippel (Reclam Nr. 1219) und Enno Rudolph u. Marzia Ponso (Meiner, Phil. Bib. 
706, 2019) sowie die Discorsi. Gedanken über Politik und Staatsführung (übers. Rudolf 
Zorn, 2. Aufl., Stuttgart 1977) zu erwähnen. Es gibt weitere Einzelwerkübersetzungen 
(Castruccio Castracani, Istorie Fiorentine, L’Asino), daneben existieren zwei ältere (Teil-)
Komplett-Übersetzungen (Gesammelte Schriften, hrsg. Floerke, H., 5 vol., München 1925; 
Sämtliche Werke, hrsg. v. J. Ziegler, 1833).

An Studenten gerichtete Einführungsmanuale auf Deutsch liegen vor von Herfried Münkler, 
Quentin Skinner, Peter Schröder, Wolfgang Kersting, Dirk Hoeges, Maurizio Viroli, Vol-
ker Reinhardt, die alle kleine Auswahlbibliographien enthalten. Auf die Biographien von 
Francesco Bausi (nahe am Forschungsstand der Edizione nazionale) und Sandro Landi 
ist hinzuweisen. Auf Deutsch haben sich etliche Politikwissenschaftler mit Machiavelli 
befasst, daneben sind etwa Gisela Bock und Stefano Saracino zu nennen. Für die in Fn. 
14 referierte Diskussion vgl. Lettieri, G., Machiavelli interprete antiluterano di Erasmo. 
L’Esortazione alla penitenza (1525) epitome del De immensa Dei Misericordia (1524), in: 
Giornale critico di storia delle idee 2 (2017), 27–103.

Bibliographien zu Werkausgaben und Forschungsliteratur bieten Bertelli, S. u. Innocenti, P. 
(Hg.), Bibliografia machiavelliana, Verona 1979; Ruffo-Fiore, S. (Hg.), Niccolò Machia-
velli. An Annotated Bibliography of Modern Criticism and Scholarship, New York 1990; 
Adolf Gerbers ältere bibliographische Überblicke haben z. T. immer noch ihren Wert.

Godman P., From Poliziano to Machiavelli: Florentine Humanism in the Age of the High 
Renaissance, Princeton 1998.

Guidi A., Un segretario militante. Politica, diplomazia e armi nel Cancelliere Machiavelli, 
Bologna 2009 hat nach Demetrio Marzi neue Grundlagenarbeit zu Machiavellis prak-
tisch-administrativer Tätigkeit als Kanzler geleistet.
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Pedullà G., Machiavelli in tumulto. Conquista, cittadinanza e conflitto nei ‚Discorsi sopra 
la prima deca di Tito Livio‘, Rom 2011 hat das Verständnis von Machiavellis Mischver-
fassungskonzeption auf neue Grundlage gestellt (Vergleich zum 15. Jh. und Dionysios-
Halikarnass-Rezeptionsnachweis).

Zwierlein C., Discorso und Lex Dei. Die Entstehung neuer Denkrahmen im 16. Jahrhundert, 
Göttingen 2006, S. 25–107, Pioniere zum Methodenverständnis Machiavellis waren Carlo 
Pincin, Paul Larivaille, Jean-Jacques Marchand. Die Bibliographie bei Ottmann H., Ge-
schichte des politischen Denkens, Bd. 3: Von Machiavelli bis zu den großen Revolutio-
nen, Stuttgart 2006, 59–62 ist für Studenten hilfreich.

Anglo, S., Machiavelli – the First Century. Studies in Enthusiasm, Hostility, and Irrelevance, 
Oxford 2006.

Procacci, G., Machiavelli nella cultura europea dell’età moderna, Bari 1995.
Zwierlein C., Machiavellismus/Antimachiavellismus, in: Jaumann H. (Hg.), Diskurse der Ge-

lehrtenkultur in der Frühen Neuzeit, Berlin/New York 2010, S. 903–951.
Zwierlein, C. u. Meyer, A.(Hg.), Machiavellismus in Deutschland. Chiffre von Kontingenz, 

Herrschaft und Empirismus in der Neuzeit, München 2010.
Najemy, J. (Hg.), The Cambridge companion to Machiavelli, Cambridge 2010.
Frömmer, J. u. Oster, A. (Hg.), Texturen der Macht: 500 Jahren ‚Il principe‘, Berlin 2015.
Das Sonderheft L’illuministra. Rivista di cultura contemporanea 17 (2017).

Guicciardini

Es gibt keine aktuelle nationale historisch-kritische Werkausgabe. Für etliches muss man 
immer noch auf die Opere inedite, hrsg. G. Canestrini, publ. P. e L. Guicciardini, 10 vol., 
Florenz 1857–1867 zurückgreifen. Die Ausgabe Opere, ed. E. Scarano, 3 Bde., Turin 1970–
1981 ist die gängige Handausgabe. Die Storia d’Italia hat etliche Einzelausgaben erfahren, 
darunter hrsg. E. Mazzali, Einl. E.  Pasquini, Mailand 1988.

Die Editionsgeschichte der Ricordi ist sehr schwierig und die Nummerierung, Ordnung der 
überlieferten Hefte unter Philologen umstritten, eine gute Handausgabe ist hrsg. G. Masi, 
Mailand 1994. Die nach wie vor einzige deutschsprachige Übersetzung der Ricordi (Das 
politische Erbe der Renaissance [‚Ricordi‘], übers. E. Grassi, Bern 1946) ist mit Vorsicht 
zu genießen, da der Herausgeber die Überlieferung insoweit missachtet, als er die Maxi-
men einfach thematisch neu sortiert (schwer zitierfähig im an sich nötigen Abgleich mit 
der heutigen Heft/Nummer-Zählung in der internationalen Guicciardini Forschung).

Cutinelli-Rèndina E., Guicciardini, Rom 2009 ist die beste rezente intellektuelle Biographie. 
Von Volker Reinhardt stammt ein deutscher biographischer Essay (2004). In der älteren 
guten Studie

Albertini, R, v., Das florentinische Staatsbewusstsein im Übergang von der Republik zum 
Prinzipat, Bern 1955 findet sich eine kundige Behandlung zu Guicciardini als Politiker 
und Historiker; in die gleiche Richtung geht

Gilbert, F., Machiavelli e Guicciardini. Politics and History in Sixteenth-Century Florence, 
Princeton 1965 (dt. 1991). Die intensivste Forschung findet in Italien, Frankreich und der 
anglophonen Diskussion statt.

Huber J., Guicciardinis Kritik an Machiavelli. Streit um Staat, Gesellschaft und Geschichte 
im frühneuzeitlichen Italien, Wiesbaden 2004.
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Völkel M., Rhetoren und Pioniere. Italienische Humanisten als Geschichtsschreiber der 
europäischen Nationen. eine Skizze, in: P. Burschel et al. (Hg.), Historische Anstöße. FS 
Wolfgang Reinhard, Berlin 2002, 339–362.

Melani, I., The Historian Francesco Guicciardini between Political Action and Historical 
Events, in: Helmrath, J. et al. (Hg.), Historiographie des Humanismus. Literarische Ver-
fahren, soziale Praxis, geschichtliche Räume, Berlin 2013, 169–207.
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Bühler, K., Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache [1934], 3. Aufl., Stuttgart 
1999 (utb 1159).

Foucault, M., Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit, übers. U. Raulff u. W.  Seitter, 
Frankfurt/M 1983.

Foucault, M., Die Ordnung des Diskurses, Frankfurt/M 1993.
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Hoffmann, L. (Hg.), Sprachwissenschaft. Ein Reader, 2. verb. Aufl., Berlin/New York 2000 
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Habermas, J., Strukturwandel der Öffentlichkeit, mit einem neuen Vorwort, Frankfurt/M 
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brecht u. U. Link-Heer (Hg.), Epochenschwellen und Epochenstrukturen im Diskurs der 
Literatur- und Sprachhistorie. Frankfurt/M, S. 11–33.
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Luhmann, N., Was ist Kommunikation?, in: Soziologische Aufklärung 6 (1995), S. 113–124.
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Skinner, Q., Meaning and Understanding in the History of Ideas, in: History and Theory 8, 

1 (1969), S. 3–53.
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(Hg.), Rethinking the Foundations of Modern Political Thought, Cambridge 2006, S. 236–
261.
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Davis, München 2006, S. 261–279.
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Kapitel 8 Öffentlichkeits- und Kommunikationsgeschichte

Verwiesen sei auf die Jahrbücher für Kommunikationsgeschichte, für einen chronologischen 
Überblick den Jubiläumsband

D. Bellingradt, H. Böning, P. Merziger, R. Stöber (Hg.), Kommunikation in der Frühen Neu-
zeit, Stuttgart 2019.

W. Behringer, Im Zeichen des Merkur. Reichspost und Kommunikationsrevolution in der 
Frühen Neuzeit, Göttingen 2003, vor allem für das mitteleuropäische Postwesen; Zwier-
lein, Discorso und Lex Dei, Kap. C.II und D.I, E.I (zum Zusammenhang von Staat, italie-
nischem und deutschem Nachrichtenvermittlungssystem und politischer Planungskultur).

S. Hanß, Lepanto als Ereignis. Dezentrierende Geschichte(n) der Seeschlacht von Lepanto 
(1571), Göttingen 2017; Ders., Die materielle Kultur der Seeschlacht von Lepanto (1571). 
Materialität, Medialität und die historische Produktion eines Ereignisses, 2 Teilbde., 
Würzburg 2017

für ein rezentes Fallbeispiel. Für weitere wichtige Beiträge aus diesem Zusammenhang sei auf 
die Forschungen von Mario Infelise, Brendan Dooley, Renate Pieper, Daniel Woolf, Paola 
Molino u. Katrin Keller hingewiesen, jeweils mit einer Fülle weiterer Literatur.

Zur Diskussion um ‚Öffentlichkeit‘ die Titel:
J. Bloemendal, A. Dixhoorn, Literary Cultures and Public Opinion in the Early Modern Low 

Countries, in: Dies. u. E. Strietman (Hg.), Literary Cultures and Public Opinion in the Low 
Countries, 1450–1650, Leiden/Boston 2011, S. 1–35 [eine Sammelbandeinleitung, die in 
etwa den Diskussionsstand über die Habermas’sche Theorie wiedergibt].

Calhoun, C. (Hg.), Habermas and the Public Sphere, Cambridge 1992.
Faini, M. u. Meneghin, A., Introduction, in: Dies. (Hg.), Domestic Devotions in the Early 

Modern World, Leiden/Brill 2019, S. 1–29, hier S. 1–14 [für die Engführung mit der 
Ge schichte von privat/öffentlich und global situierten Fallbeispielen].

Gestrich, A., Absolutismus und Öffentlichkeit. Politische Kommunikation in Deutschland 
zu Beginn des 18. Jhs., Göttingen 1994.

Goodman, D., Public Sphere and private life: toward a synthesis of current historiographical 
approaches of Old Regime, in: History and Theory 31 (1992), S. 1–20.

Mah, H., Phantasies of the Public Sphere: Rethinking the Habermas of Historians, in: The 
Journal of Modern History 72 (2000), S. 153–182.

Talkenberger, H., Kommunikation und Öffentlichkeit in der Reformationszeit. Ein Forschungs-
referat 1980–1991, in: Internationales Archiv für die Sozialgeschichte der Literatur. Sonder-
heft 6 (1994), S. 1–26.

Kapitel 9 Institutionen, Herrschaft, Staat, Imperien

Centeno, M. u. Enriquez, E., Legacies of Empire?, in: Theory and Society 39, 3, 4 (2010), 
S. 343–360.

Doyle, M., Empires, Ithaca 1984.
Esser, H., Soziologie. Allgemeine Grundlagen. Spezielle Grundlagen, 6 Bde., Frankfurt M. 

1999–2001.



15Institutionen, Herrschaft, Staat, Imperien

Kumar, K., Nation-states as empires, empires as nation-states: two principles, one practice?, 
in: Theory and Society 39, 2 (2010), S. 119–143.
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Weber, M., Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, hg. v. 
J. Winckelmann, 2 Teilbände, Köln/Berlin 1964 [auf die Max-Weber-Gesamtausgabe, 
hg. v. H. Baier, Tübingen: Mohr & Siebeck, sei freilich verwiesen].
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