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lieber ließ er sammeln. Er sprach aber auch ganz geläufig Lateinisch,
unb konnte griechische Bücher verstehen. Wie sehr er bie Wissenschaften
liebte, zeigte er burch bie hohe Achtung unb Ehre, bie er gelehrten
Männern ermies. Manche zog er an seinen Hof unb verkehrte mit
ihnen mie mit 5reunben. Sie waren zugleich bie Lehrer seiner Söhne;
benn er hielt bar auf, baß biese nicht nur alle ritterlichen Übungen
lernten, fonbern auch in ben Wissenschaften unterrichtet mürben. Seine
Töchter mutzten sich nach guter alter Sitte mit Wollarbeiten, Spinnen
unb Weben beschäftigen; babei mürbe ihre geistige Bilbung nicht vergessen.

4. Karls Ende. Die letzten Jahre bes großen Kaisers maren
burch schmerzliche Verluste getrübt. 3m ei treffliche Söhne starben ihm,
nur sein jüngster Sohn £ubmig blieb übrig. Hls ber Kaiser fühlte,
baß seine Kräfte abnahmen unb sein Enbe herannahte, versammelte er
in Hachen bie Großen seines Reiches unb stellte ihnen seinen Sohlt als
Nachfolger vor. Nicht lange banach marb er krank unb starb (814).
„Vater, in beine hänbe befehle ich meinen Geist," maren seine letzten
Worte. Im Dome zu Hachen mürbe er bestattet. Man setzte ben
Leichnam mit reichem Schmuck auf einen golbnen Stuhl. 72 Jahre mar
ber Kaiser alt, als er starb; 46 Jahre hatte er regiert.
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1. Versall des fränkischen Reiches. Unter Karls Nach¬
kommen , bie nach ihm bie Karolinger heißen, zerfiel bas große
fränkische Reich in mehrere Teile. Deutfchlanb unb Frankreich trennten
sich Mr immer vonewanber (843) unb bilbeten eigene Staaten. Hn ber
Spitze ber einzelnen beutschen Völkerschaften erhoben sich herzöge, bie
bem Könige nicht gehorchen roollten. Da riß Unorbnung unb Zmietracht

' im Reiche ein, unb ber innere Unfriebe machte Deutschland) schmach unb
mehrlos auch gegen äußere Feinbe.

von Horbell her. aus Dänemark unb Normegen, kamen auf leichten
Schiffen bie beutelustigen Normannen (Ztorbmänner); sie fuhren in
die Münbungen ber Flüsse, schleppten Menschen unb habe fort unb
verheerten Stäbte unb Länber mit Feuer unb Schmert. von Osten her
suchten bie Slaroen und Wenben bie beutschen (Baue heim. Das
maren Völkerschaften, bie aus Rußlanb stammten unb zur Seit ber
völkermanberung, als so viele beutsche Stämme von ihrer Heimat aus¬
gezogen maren, bie verlassenen Gegenben östlich von ber Elbe in Besitz
genommen hatten. Eine furchtbare Geißel für Deutschland) maren enbltch
bie räuberischen Ungarn. Huf ihren schnellen pferben stürmten sie


