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ïelix Donat Kyd von Brunnen.

Uon 3oh. B. Kälin.

ITlit einem Porträt nadj einem Jlquarell von David Alois Schmid.

Uortrag, gebalten an der Jahresversammlung des bistor. Uereins der

fünf Orte vom 17. Sept. 1895 in einsiedeln.
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Telix Donai Kvä von Smnnen.

von Zoh. ». Min.

Mit einem Porträt nach einem Aquarell von Osvia Alois Schmiä.

Vortrag, gehalten an äer ZaKresversammIung ges Kistor. Vereins cier

Ms Orte vom 17. Sept. 1895 in Cinsieäeln.
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nlt=Softbalter gelij;SonatSt)b bon Srunnen ift nodj
maridjcir altern Seitglieberir beê tjiftorifctjcn Sereine ber

V Drte, bem er im Sabre 1844 beigetreten roar uub biê gu
feinem Stbfterben angcfjorte, in guter Sriuireruug. Srjb, ein

furger, unterfehtcr Scann boti Seioeglictjfeit unb Semperament,
in feinen alten Sagen ein freunblictjer Sopf mit fcfjneeroeifjeii

§aaren, roar ein fleißiger Sefuctjer ber Safjreêberfammtungcir,
ein aufmerffamer gvücjoxex bei ben Sorträgen, uub ein eifriger
Sefer ber Sereinêfctjrift, iu bereu groeitem Sanb bereite er einen

fteinen Seitrag — Stuegüge auê bem ätteften Sircfjenurbarium
bon SngenbobI — beroffentlictjte.

Site fidj im §erbfte 1860 unb im Sommer 1861 über
bem Sdjeitel beê bamalê im ©efctjidjtêbereiu ber V Drte faft
atfmädjtigen Sereinepräfibentcn, Strctjibar Sdjuelter, ein Sonner»
roetter gufammengog, beranlaßt burctj beffen Sfjaraftergeicfjmmgeit
ber beiben Sdjwtjger Sanbammänner Subotf unb SBerner Stauf»
fadjer, unb beê Urner Sanbammannê bon Sfttingfjaufen, trat in
ber erbitterten Safjreêberfammlung bom 4. Sept. 1861 gu Staue
atta) ber fleine Srjb mit einem gewaltigen Spieß in ben Sampf
unb groar in ber gorm einer gattictjten, befjementetr, fefjr per=

föntid) gefjaltenen glugfctjrift gegen Sctjnetter, bie ber erregte
Scann im Satfaate fetbft aueteilte unb audj bem Srflfiberttcn
mit bem mutigen 3unrf: „Sa fjaft bu audj eine!" fjinroarf.
Sener Sampf ift längft bergeffert. Sie Streiter finb atte er=

mattet inê ©rab gefunfen, uub ber geiftbotte Senebiftinermouct)
bon Shtfiebetn, P. ©att Scorei, ber treue „Sibetäre", fjat unter
ben Sutgroeiten Sergeffeu unb grieben geprebigt, unb bei ber

lt-Posthaltcr Felix Donat Kyd von Brunnen ist noch

manchen ältern Mitgliedern des historischen Vereins der

V Orte, dem er im Jahre 1844 beigetreten war und bis zu
seinem Absterben angehörte, in guter Erinneruug. Kyd, eiu

kurzer, untersetzter Mann voll Beweglichkeit und Temperament,
in seinen alten Tagen ein freundlicher Kopf mit schneeweißen

Haaren, war ein fleißiger Besucher der Jahresversammlungen,
ein aufmerksamer Zuhörer bei den Vorträgen, und ein eifriger
Leser der Vereinsschrift, in deren zweitem Band bereits er einen

kleinen Beitrag — Auszüge aus dem ältesten Kirchenurbarium
von Jngenbohl — veröffentlichte.

Als sich im Herbste 1860 und im Sommer 1861 über
dem Scheitel des damals im Geschichtsverein der V Orte fast

allmächtigen Bereinspräsidenten, Archivar Schneller, ein Donnerlvetter

zusammenzog, veranlaßt dnrch dessen Charakterzeichnungen
der beiden Schwyzer Landammänner Rndolf und Werner Stauffacher,

und des Urner Landammanns von Attinghausen, trat in
der erbitterten Jahresversammluug vom 4. Sept. 1861 zu Staus
auch der kleine Kyd mit einem gewaltigen Spieß in den Kampf
und zwar in der Form einer gallichten, vehementen, sehr

persönlich gehaltenen Flugschrift gegen Schneller, die der erregte
Mann im Ratsaale selbst austeilte und auch dem Präsidenten
mit dem mutigen Zuruf: „Da hast du auch eine!" hinwarf.
Jener Kampf ist längst vergessen. Die Streiter sind alle
ermattet ins Grab gesunken, und der geistvolle Benediktinermönch
von Einsiedeln, Gall Morel, der treue „Videläre", hat unter
den Entzweiten Vergessen und Frieden gepredigt, und bei dcr



geier beê 25jäfjrigen Seftanbcê beê Sereine im Safjre 1868 gu
Sugern gefungen:

Qrlj roil! ürl) fingen ttnb jagen bon einem §octjgit guot,
®ag tjielten gu fingerne mit jrifrljem, frötjlic^en mttot
S8il ttmetere gcjellett, ba fünfunbgttmngig jar
Sit fi ben 6unb gebeftnet, borbigegangen toor.

Seit Bunb, bie alten giten, mit fliffe gu burdjgan,
IU briejen bttbc rollen baê alte suo berftan.
Si roaren uè fünf Drten, Sdjrotjg, Utttertoalbncrlnnb,
gug, Uri unb Sueerne, bon altere Ijer betont.

Si tarnen bi bem fuodjen nadj alten mären gar
Me Inter lieb bnb ifer einanber in baj Ijar; -

Za tjuob fidj fdjarbfeg urluog unb trefenlidj gcfedjt,
3m ftrit fiel manidjer riter bnb tnaü unb ebeltnedjt.

Stedjt fam bie §unnenreden fo fluogen fi im gora,
Zcx riter Sttjb bon Srunnen, ber fticê barbi in3 Ijorn.
@r roar bor bieten Qaren gefaren ine roctfäje lanb,
Sejjt Ijäugt ber alte Segen fin tjcerfjom an bie roanb.

®odj teiner jodjtc f ne 11 er ató einer bon lueern,
Zex fttmitc bag froert fo luenltdj, eê tüljtet jam ein ftern.
(Sr tjatte fdjarpfe fjwren, fin fdjilb tvaê pergamen,
feüt tjat er triumfiret, bie fribepanncr roetjn.1)

Site biefer Saug ertönte, roar ber Sitter Srjb fatnpfcê»
mübc, ein 75jäfjriger ©reiê, feinem Sebettêabjcijlufj entgegen»

fetjeub, ber bann am 14. Sufi 1869 erfolgte.
gelir. Sonat Seontjarb Srjb rourbe beu 27. Stpril 1793 in

Sritnneu geboren ; fein Sater, Sanbbögt Seontjarb Subolf Srjb,
roar bamatê bereite 73 Sabre alt. SBaê ber Sotjir über beffen

meift iutereffanteê, beroegteê Sötbnertebeii in Stauen unb

Spanien aufgegeidjnet tjat, berna£)m er auê bem Seunbe feineê

um 36 Sabre altern Sruberê, Seter Slloiê Srjb, eineê in Sufa
in Statten geborenen Sotbatenfinbeê.

Ser Sater Srjb roar 8 mal in ben fremben Sriegêbicnft
gegogen, uub jebeêmal roieber tjeit, aber getbarm nach feaufe

gefommen. Sr roar fpracfjenfuirbig unb geroaubt, uub rourbe

bom Sat bon Sctjiotjg 1772 auf 6 Saljre gum gollex in Seltettg
geroätjlt. 1778 rourbe er bann gum Sanbbögt bon Slenio be*

') ©efdjidjtäfreunb 33b. 25, Seite XV, bon 18G8.

Feier des 25jährigen Bestandes des Vereins im Jahre 1868 zu
Luzern gesungen:

Ich will üch singen und sagen vvn einem Hochzit guut,
Daz hielten zu Luzerne mit frischem, fröhlichen muvt
Bil wackere gesellen, dn fünfundzwanzig jar
Zit si den bund gevestnet, vorbigegnngcn war.

Den bund, die alten zitcn, mit flisse zu durchgnn,
Ns bricfen bude rvllen das alte zuu verstau.
Si waren us fünf Orten, Schwyz, Uuterwaldncrlnnd,
Zug, Uri und Lucerne, vvn alters her bekant.

Si kamen bi dem suvchen nach alten mären gar
Us luter lieb vnd ifer einander in dnz hnr; -

Dn huub sich schnrpfes urluog und trefenlich gefecht,

Jm strit fiel manicher riter vnd knnp und edclknccht.

Recht snin die Hunnenrecken su sluugen si un zorn,
Der riter Kyd vvn Brunnen, der stics darbt ins hurn.
Er war vvr vielen Jnren gesnrcn ins welsche land,
Jetzt hängt der nlte Degen sin heerhvrn nn die wnnd,

Doch keiner suchte sneller nls einer vvn lueeru,
Dcr swnuc dnz fwert so kuenlich, cs lühtct snm cm stcrn.
Er hattc schnrpfe sporen, sin schild was pcrgnmcu,
Hüt hat cr triumfirct, dic fridcpanuer wchn,')

Als dieser Sang ertönte, war dcr Ritter Kyd kampfes-
müde, eiu 75jähriger Greis, seinem Lebensabschlnß entgegensehend,

der dann am 14. Juli 1869 erfolgte.
Felix Donat Leonhard Kyd wurde deu 27. April 1793 iu

Brunnen geboren; sein Vater, Landvogt Leonhard Rudolf Kyd,
war damals bereits 73 Jahre alt. Was der Sohlt über defsen

meist interessantes, bewegtes Söldnerleben in Italien und

Spanien aufgezeichnet hat, vernahm er aus dem Munde femes

um 36 Jahre älteru Bruders, Peter Alois Kyd, eines in Susa
in Italien geborenen Soldatenkindes.

Der Vater Kyd war 8 mal in den fremden Kriegsdienst

gezogen, und jedesmal wieder heil, aber geldarm uach Haufe
gekommen. Er war spracheukundig und gewandt, nnd wurde
vom Rat von Schwyz 1772 auf 6 Jahre zum Zoller in Bellenz
gcwählt. 1778 wnrde er dann zum Landvogt von Blenio be-

') Geschichtsfrcuud Bd. 25, Seitc XV, von 1«li8.



förbert; bon 1788—1790 berfatj er bie XII artige Sanbbogtei
Scenbriê unb Salerno, unb mit 76 Satjren begog er 1796, ale
ber letjtc eibgeuöffifcfje Sanbbögt, bie Sogtei Sat Scaggia ober

Scairttat im Seffin.
See gelir. Souat Stjbê Scutter, bie britte grau beê

Sanbbogteê Srjb, roar eine Urfeiierin, beê Satfctjreiberê unb

Sreugroirteê gu ^ofpentfjat, Sot). Sfnt. Sagerê, ïocfjtcr, Sofa
Sarolina.

Ser Sanbbögt Stjb roar ein braber Scann, unb im Seffin in

guten Stjreu uub Slngebeufen gehalten. Stlê bie eibg. Sogtê--£>err=

fctjaft cntrct bem ©otttjarb gufammeubrad), fdjrieb Sogt Srjb am
28. gebruar 1798 auê Sebio au feine grau in Srunnen: Sic
beiben mir anbertrauten Sanbfdjaften fjabeu iu ifjren Sanbratê»

berfammtungen öffentticfj gefagt, fie feien bereit, ©ut unb Slut
bor baê Scfjroeigerlanb roitlig aufgiiopfern, roann fie nur §itfe
bom Sater (ben regiereuben Drten) fjaben fönnen. „Sdj aber,

tjaub fie gu mir gefagt, fotte nit bon ina ga, ictj fott itjr Safer
unb Sidjter fein ; id) farm Sir in ber SBafjrtjeit fagen, baß mid)
atteê liebt." — Saê tonnten rootjt faum atte eiiuetbirgijcfjcn
Sanbbögte bon fid) rüfjmen.

Seit groei Saumpferbeu, bie feine ^jabfeligfeiteu trugen,
trat Sanbbögt Srjb bie §eimreife auê bem Scaintal nach

Srunnen an; mau ließ itjn im grieben unb unbefjettigt gietjeu.

Sm Slprit 1798 fam er nadj Srunnen, am 2. Scai berlor fein

Sotjn arte gioeiter Stje, Sominif Srjb, im Sampfe gegen bie

grangofen au ber Scfjinbettegi baê Sehen. Ser alte Scann erlitt
felbft im fog. ^irttjemlifrieg bon 1799 fdjioere Scißfjanblmigeu
uub Sertefjuttgen burctj fraugofifcfje Solbaten ; ein Stfäffcr
Sotbat, bem er angeraten, fidj am 28. Slprit 1799 bem fictjcrit
Sobe buret) bie fauatifierten ^irtfjemtibauerii mittetft ber gtucfjt
gu eutgiefjcn, rettete ben alten Sanbbögt felbft roieber Oor

Stünberitug unb Sob, uub feine gamitie bor ber Serfjimgcrung.
Safer Srjb fcfjieb ben 3. Stpril 1800, 79 Satjre alt, aus bem

Sehen, unb ließ feine grau uub groei Sinber in mißlictjcn Ser=

mogeuebertjättniffeit gurüd. gür ben Snaben geltf Somit
tjinterließ er inêbefottbere noctj groei Slufträgc: fid) beê Sarteu=

fördert; von 1788—1790 versah er die Xllvrtige Landuvgtei
Mendris und Balerna, und mit 76 Jahren bezog er 1796, als
der letzte eidgenössische Landvogt, die Vogtei Val Maggia oder

Maintal im Tessin.
Des Felix Donai Kyds Mntter, die dritte Frau des

Landvogtes Kyd, war eine Ursencrin, des Talschreibers nnd

Kreuzwirtes zn Hospenthal, Joh. Ant. Nagers, Tochter, Rosa
Karolina.

Der Laudvogt Kyd mar ein braver Mann, nnd im Tessin in

guteu Ehreu und Angedenken gehalten. Als die eidg. Vogts-Herrschaft

ennet dem Gotthard znsammenbrach, schrieb Vogt Kyd am
28. Februar 1798 aus Cevio an seine Frau in Brnnnen: Die
beiden mir anvertrauten Landschaften haben in ihren Landrats-
verfammlnngen öffentlich gesagt, sie seien bereit, Gnt und Blut
vor das Schweizerland willig aufznvpfern, wann sie nur Hilfe
vom Vater (den regierenden Orten) haben können. „Ich aber,
Hand sie zn mir gesagt, solle nit vou iua ga, ich soll ihr Vater
und Richter sein; ich kann Dir in der Wahrheit sagen, daß mich
alles liebt." — Das konnten wohl kanm alle ennetbirgischen

Landvögte von sich rühmen.
Mit zwei Sanmpferden, die seine Habseligkeiten trngen,

trat Landvogt Kyd die Heimreise ans dem Maintal nach

Brunnen an; man ließ ihn im Frieden nnd unbehelligt ziehen.

Jm April 1798 kam er nach Brnnnen, am 2. Mai verlor sein

Sohn aus ziveiter Ehe, Dominik Kyd, im Kampfe gegen die

Franzosen an der Schindellegi das Leben. Der alte Mann erlitt
selbst im sog. Hirthemlikrieg von 1799 schwere Mißhandlnngen
nnd Verletzungen durch französische Soldaten; ein Elsässer

Soldat, dem er angeraten, sich am 28. April 1799 dem sichern

Tode dnrch die fcmatisierten Hirthemlibanern mittelst der Flucht

zìi entziehen, rettete den alten Landvogt selbst wieder vor
Plünderung und Tod, nnd seine Familie vor der Verhimgernng.
Vater Kyd schied den 3. April 1800, 79 Jahre alt, aus dem

Leben, und ließ seinc Fran nnd zwei Kinder in mißlichen Ver-
mügensverhältnifsen zurück. Für den Knaben Felix Dvnat
hinterließ er insbesondere noch zwei Aufträge: sich des Karten-
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fpietê uub beê Sabafraudjenê gu entfjatten, Satfctjläge, bie ber

Süngling, ber Scann uub ber ©reiê gelir; Sonat Srjb geit»

lebettê getreu beobacijtet tjatte.
Seit fdjtidjter Siufadjfjeit fjat Srjb in feinem fjotjerr Sitter

neben ben Sebenêfctjidfalen feineê Safere audj feine eigenen in
Sdjrift berfaßt. Siefe Selbftbiograptjie ift nidtjt otjne SBert; fie

liegt, foroeit fie nictjt unberäubert gum SBort fommt, biefer

Sfigge bietfad) gu ©runbe.

Sie Sertjättniffe ertaubten eê nidjt, baß ber bon Satur
gut berautagte junge Srjb fid) eine tüdjtige Sitbung unb Unter»

rictjtuug berfdjaffeu fonnte. Sur großen unb gangen berbanfte

er feine Seuntniffe ber Selbfttätigfeit. Stjb roar faft in atten

gäcfjern, bie er einigermaßen beljerrfcfjte, ein Stutobibaft.

Srft 1801, atê fein älterer S tiefbruber Slloiê auê bem

fpanifctjen Sriegêbienfte nactj feaufe tarn, um fein Serfprecfjeu,

für beê Sanbbogteê gamitie gu forgen, eingulöfen, erfjielt geti£
Souat einen bürftigen ^ßrimarnnterrictjt, tägtictj 2 Stunben.

Seit 14 Safjren, felbft fefjr mangelfjaft mit Senntniffen
auegerüftet, trieb itjn bie Sot beê Sebettê unb bie Sorge für
feine fränfrictje Scutter, bie 1808 ftarb, unb für feine Sdjroefter
bagu, atê Srrbatfcfjutle(jrer ein färgtictjee Sluêfommen gu fudjen.
Sein Serbienft roar gering, jeber Scfjüter gafjtte in ber SBoctje

einen Satjen unb im SBinter tjatte er nodj jebeu Sag ein

Sctjeit ^jotg in bie Sdjule gu bringen.
Sehen bem Scfjutimterridjt bertegte fidj Srjb eifrig auf

baê 3eid}uen; er tjatte einige Stntagen für gigurenfctjnitjlerei.
Sann roar er audj tätig ale ^riöatfcrjreiber, namenttid) ale

Sribattiebeêbriefftetïer. Sin ungegügetter SBiffenêbrang erljiett
ben jungen Scann ftetê über SBaffer unb über ben bittern
Sorgen beê Sebeuê.

„Sinmal, ba ictj nicfjtê Sigeneê metjr gu tefen fjätte",
fdjreibt Srjb in feiner Sebenêffigge, „unb nicfjtê in ber Sätje gu
befomtnen roußte, ging ictj gu feexxn Siebner SBerner fjebtinger
unb bat itjn, mir einen Soman gu leifjen. ©aug tjöftid) fagte
|>err £>ebtinger gu mir: Sie probieren midj, junger |jerr Srjb,
pb ictj Sie für gefcfjeib ober für bumm fjalte, ©efcfjcibc Seute

spiels und des Tabakrauchens zu enthalten, Ratschläge, die der

Jüngling, der Mann und der Greis Felix Donat Kyd
zeitlebens getreu beobachtet hatte.

Mit schlichter Einfachheit hat Kyd in seinem hohen Alter
neben den Lebensschicksalen seines Vaters auch seine eigenen in
Schrift verfaßt. Diese Selbstbiographie ist nicht ohne Wert; sie

liegt, soweit sie nicht unverändert zum Wort kommt, dieser

Skizze vielfach zu Grunde.

Die Verhältnisse erlaubten es nicht, daß der von Natur
gut veranlagte junge Kyd sich eine tüchtige Bildung und Unter-
richtnng verschaffen konnte. Jm großen und ganzen verdankte

er seine Kenntnisse der Selbsttätigkeit. Kyd war fast in allen

Fächern, die er einigermaßen beherrschte, ein Autodidakt.

Erst 1801, als sein älterer Stiefbruder Alois aus dem

spanischen Kriegsdienste nach Hanse kam, um sein Versprechen,

für des Landvogtes Familie zu sorgen, einzulösen, erhielt Felix
Donat einen dürftigen Primarunterricht, täglich 2 Stunden.

Mit 14 Jahren, selbst sehr mangelhaft mit Kenntnissen

ansgerüstet, trieb ihn die Not des Lebens und die Sorge für
seine kränkliche Mutter, die 1808 starb, und für seine Schwester

dazu, als Privatschullehrer ein kärgliches Auskommen zu suchen.

Sein Verdienst war gering, jeder Schüler zahlte in der Woche

einen Batzen und im Winter hatte er noch jeden Tag ein

Scheit Holz in die Schule zu bringen.
Neben dem Schulunterricht verlegte sich Kyd eifrig anf

das Zeichnen; er hatte einige Anlagen für Figurenschnitzlerei.
Dann war er auch tätig als Privatschreiber, namentlich als
Privatliebesbriefsteller. Ein ungezügelter Wissensdrang erhielt
den jungen Mann stets über Wasser und über den bittern
Sorgen des Lebens.

„Einmal, da ich nichts Eigenes mehr zn lesen hatte",
schreibt Kyd in seiner Lebensskizze, „und nichts in der Nähe zn
bekommen wußte, ging ich zu Herrn Siebner Werner Hedlinger
und bat ihn, mir einen Roman zu leihen. Ganz höflich sagte

Herr Hedlinger zu mir: Sie probieren mich, junger Herr Kyd,
yb ich Sie für gescheid oder für dumm halte. Gescheide Leute



tefen nüfettdje Singe, g. S. bie Saterïanbêgefctjictjte, bie ©eo»

grapfjie. Sann ift SBeltgefcfjidjte fcfjön unb tetjrreictj. gür
junge Seute, bie etwaê geicfjnen fönnen, ift noctj eine SBiffen»

fdjaft fefjr nütjfictj, fie fjeißt ©eometrie; bamit fönnen Sie
bieten §artbroerfern gute Sienfte leiften, bortjer muß man aber

gut rechnen formen, gür all baê, Sie foniteli roäfjlen, roitt

idj Stjnen Sücfjer teitjen. Siefe Sebe ging mir in Sopf; idj
fütjlte bon ba an einen Stbfcfjeu gegen atte Somalie. Siefe
Seljre gab mir mein gangeê Sehen eine etjrentjaftere Steïïung;
id} roäfjlte Slritfjmetif".

©egen 19 Safjre att, fing er an, auch bie frangöfifcfje
Spradje gu erlerueu. Sabei ging eê für ben Setbftterner fdjroer

genug gu. Sr. Seal in Sdjrorjg nafjm fidj beê ftrebfamen
Sdjütere an, inbem er ifjm 1814 täglich eine ©ratiëteftion
erteilte. „Sdj fonnte jetjt redjt frangöfifctj tefen, mit freubigem
Sifer unb gleiß fämpfte ictj in ber ©rammatif bon Sceibiuger".

SBie er gu befferem Unterridjt im 3eidjircu fam, ergätjtt
er iu folgenber SBeife:

„Se fam mm baê Satjr 1813; ba roar ber 14. Slprit roofjl
ber gtüdtidjfte Sag meineê Sebeitê. Sctj (jatte roieber faitm
adjt Sctjutfinber unb roar fctjredlictj arm. 3d) fjörte bort

fexn. Starrer unb Sommiffariuê Stjomaê gaßbinb ht Sdjrorjg
reben, ber itefjme fier) junger Seute gütig au. Stu biefem

Sage ging ictj gu ifjm. Sr tjatte gerabe Sefudj unb idj
mußte in einem Sebengimmer roarten, bod) fam er halb uub

fragte, roaê id) rootte. Se fam mir atteê SIeitb, ©egenroart
unb 3ufunft, auf einmal fo fdjroer gu ©emüte, baf) idj nur
tief gu fdjludjgen, aber fein SBort fjerauêgubringeu im Staube

roar, unb ein Strom bon Sräueit mir über bie Stugen quoll.
Se fdjeint böe gu fein, fagte er, roartet noctj ein roenig tjier,
eê fiub noctj Seute ba, mit benen ictj reben muß, id) roerbe

halb roieber fommen. Snbeffen faßte idj midj unb ale er

roieber fam. fonnte id) ifjm meine Sage fcfjitbern. Sr fragte
mich, roaê ich fönne unb roaê id) tue, unb fagte bann, er
rootle tradjfebeit, baf) idj auf einem Sauerufjof Sinber unter»

ridjten fönne, roo ictj bodj roenigftenê redjte Safjruug fjabe.

lesen nützliche Dinge, z. B. die Vaterlandsgeschichte, die

Geographie. Dann ist Weltgeschichte schön und lehrreich. Für
junge Leute, die etwas zeichnen können, ist noch eine Wissenschaft

sehr nützlich, sie heißt Geometrie; damit können Sie
vielen Handwerkern gute Dienste leisten, vorher muß man aber

gut rechnen können. Für all das, Sie können wählen, will
ich Ihnen Bücher leihen. Diese Rede ging mir in Kopf; ich

fühlte von da an einen Abscheu gegen alle Romane. Diese

Lehre gab mir mein ganzes Leben eine ehrenhaftere Stellung ;
ich wählte Arithmetik".

Gegen 19 Jahre alt, fing er an, auch die französische

Sprache zu erlernen. Dabei ging es für den Selbstlerner schwer

genug zu. Dr. Real iu Schwyz nahm sich des strebsamen

Schülers an, indem er ihm 1814 täglich eine Gratislektion
erteilte. „Ich konnte jetzt recht französisch lesen, mit freudigem
Eifer und Fleiß kämpfte ich in der Grammatik von Meidinger".

Wie er zu besserem Unterricht im Zeichnen kam, erzählt
er in folgender Weise:

„Es kam mm das Jahr 1813; da mar der 14. April wohl
der glücklichste Tag meines Lebens. Ich hatte wieder kanm

acht Schulkinder nnd war schrecklich arm. Ich hörte von

Hrn. Pfarrer und Kommissarius Thomas Faßbind in Schwyz
reden, der nehme stch junger Leute gütig an. An diesem

Tage ging ich zu ihm. Er hatte gerade Besuch und ich

mnßte in einem Nebenzimmer warten, doch kam er bald nnd

fragte, was ich wolle. Es kam mir alles Elend, Gegenwart
nnd Zukunft, anf einmal so schwer zu Gemüte, daß ich nur
tief zu schluchzen, aber kein Wort herauszubringen im Stande

mar, und ein Strom von Tränen mir über die Augen qnoll.
Es scheint bös zu sein, sagte er, wartet noch ein wenig hier,
es sind noch Leute da, mit denen ich reden muß, ich werde

bald wieder kommen. Indessen faßte ich mich und als er

wieder kam. konnte ich ihm meine Lage schildern. Er fragte
mich, was ich könne und was ich tue, und sagte dann, er
molle nachsehen, daß ich auf einem Bauernhof Kinder
unterrichten könne, wo ich doch wenigstens rechte Nahrung habe.
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Sdj fjabe aber aud) eine arme Scfjroefter gu feaxife. dSaê

fami fie? Spinnen, näfjen, ftriden, fagte ictj. greuirbticf) er»

roiberte er, id) roitt audj für fie forgen. Sr fragte midj, ob

idj gerne geidjuen unb malen lernen mödjte. D fefjr gerne,
fagte ictj. Sa füfjrte er tnicfj groei Stiegen fjinauf gum Scidjaet

göbn, ben er bom 3iegenfjüteu roeg angenommen unb geidjuen
lernen ließ, ftettte midj ifjm bor unb jagte, er folle midj
geidjuen tetjren, fo oft idj gu itjm fommen fönne".

Siefer 3eid)nenunterrictjt bauerte biê 11. September 1814;
am 13. September ging feexx götjn nach" Scaitanb, um fidj
bort in ber Sfaterei roeiter auëgubitben.

Sluf bem ^eimroege bom Stantì Sdjrorjg nadj Srunuctt
fanb Srjb unerwartet in Sbadj für fidj Unterfunft unb Sc»

fcfjäftigung atê SriDattet)rer uub Secfjenbuctjfüfjrer feineê Soft»
tjerrn, Sofef Seidjmutfj. Slm 14. Slprit 1813 gab er bie

Sribatfctjnte in Srunnen auf unb gog nactj Shad), roo er biê

gebruar 1815 blieb.

Sun regte fidj in Srjb ber erfte SBanbertrieb iu bie roeite

SBett binauê. Seim Slbjdjiebnefjmen bon beê Suïuermad)erê
©ottfrieb Sagerê itt Srunnen, feiner beften unb roofjtrooltenbfteu
greunbe, tieß er fidj jebodj teietjt gum Steiben beftimmen. Sbetr

roar beê SuIDeruractjerê ©efcfjäftefüfjrer unb Seitarbeiter ge»

ftorbett; getij Sonat Srjb trat in bie Sefjre, lernte tüctjtig,
macfjte berfdjiebeue ©efetjäftereifeu, gab aber, infolge öfterer Ser»

loeife burctj feineê Srotfjerrn Södjter, feiner einfügen Sctjüteriu,
berieft, ben Sienft am 18. Scärg 1816 auf, uub lernte nun bei

feinem Sruber Slloiê auf bem SSebftutjt feiner berftorbenen
Scruter baê Strumpf» unb Sappenroeberfjanbroerf.

Slußer ©efetjäftereifeu gum Sinfauf bon SaumrooIIe in
Sapperêroit unb Ufter, macfjte Stjb im £erbft 1816 ale Sffeften»

träger beê berüfjmten Slquarellmalerê SBef^et irr 3üritrj, ben er
in Srunnen fennen gelernt tjatte, feine erfte Seife nad) 3ürid).

Son Segember 1816 bie Scärg 1817 bereifte St)b atê

Stngefteltter beê Sclieffüitfttere Scartin Saumanu bon Srunnen
bie roälfctje Sdjroeig, um ba in frangöfifetjer Spradje bie brei mit»
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Ich habe aber auch eine arme Schwester zu Hause. Was
kann sie? Spinnen, nähen, stricken, sagte ich. Freundlich
erwiderte er, ich will auch für sie sorgen. Er fragte mich, ob

ich gerne zeichnen und malen lernen möchte. O sehr gerne,
sagte ich. Da führte er mich zwei Stiegen hinauf zum Michael
Föhn, den er vom Ziegenhüten weg angenommen und zeichnen

lernen ließ, stellte mich ihm vor nnd sagte, er solle mich

zeichnen lehren, so oft ich zu ihm kommen könne".

Dieser Zeichnenunterricht danerte bis 11. September 1814;
am 13. September ging Herr Föhn nach Mailand, um sich

dort in der Malerei weiter auszubilden.

Auf dem Heimwege vom Pfarrhof Schwyz nach Brunnen
fand Kyd unerwartet in Ibach für sich Unterkuuft und
Beschäftigung als Privatlehrer nnd Rechenbuchführer seines

Kostherrn, Josef Reichmuth. Am 14. April 1813 gab er die

Privatschnle iu Brunnen anf und zog nach Ibach, wo er bis

Februar 1815 blieb.

Nim regte sich in Kyd der erste Wandertrieb in die weite
Welt hinaus. Beim Abschiednehmen von des Pulvermachers
Gottfried Sagers in Brunnen, seiner besten nnd wohlwollendsten
Freunde, ließ er sich jedoch leicht zum Bleiben bestimmen. Eben

war des Pulvermachers Geschäftsführer und Mitarbeiter
gestorben; Felix Donat Kyd trat in die Lehre, lernte tüchtig,
machte verschiedene Geschäftsreisen, gab aber, infolge öfterer
Verweise dnrch seines Brotherrn Tochter, seiner einstigen Schülerin,
verletzt, den Dienst am 18. März 1816 auf, und lernte nun bei

seinem Bruder Alois auf dem Webstuhl seiner verstorbenen
Mntter das Strnmpf- und Kappenweberhandwerk.

Außer Geschäftsreifen zum Einkauf von Baumwolle in
Rappersmil und Uster, machte Kyd im Herbst 1816 als Effektenträger

des berühmten Aquarellmalers Wetzel in Zürich, den er
in Brunnen kennen gelernt hatte, seine erste Reise nach Zürich.

Von Dezember 1816 bis März 1817 bereiste Kyd als

Angestellter des Rcliefkünstlers Martin Bamnann von Brunneu
die wälfche Schweiz, um da in französischer Sprache die drei mit-
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geführten Seticfê: ©olbau bor unb nadj bem Sergfturg uub
ber SSierroatbftätterfee, bem Subtifum gu erftären.

Slm 12. Sanuar 1817, au S^ftatoggiê ©eburtêtag, geigte

Srjb biefe Setiefê im Scfjtoß gu SJüerbon unb rourbe bon

Seftatoggi gum Scittageffeu eingelaben.
Sm ^ungerjatjr 1817 rourbe Sbb ^anbelêmann; er fauftc

in Urfern ftemere ^Soften Scaiêforn, fertigte fie nactj gtüeten
unb Srunnen unb berbiente baran anfange nidjt übet, fam
aber jctjfießlid) burdj ein urnerifcfjcê Sïuêfufjrberbot gu Sdjaben.
Slm Snbe ber Seuerung, fagt er, fjätte ià) roieber gerabe fo
biet roie borfjer, aber bodj immerfjin midj unb meine groei

©efctjioifter bor Scanget gefetjü^t.
Sm Seärg 1818 tnadjte getij; Sonat für ben SUÏOcrs

mactjcr, Satêfjerrn Sari Saüib Stäbelin, eine ©efetjäftereife
burctj ben Santon Seffin unb itaefj Sutra, Somoboffota unb

SBattiê, unb erfjielt einen Sfntrag, bei ifjm ale Slrbeiter uub

©efctjäftefüfjrer eingutreten.
Sie befreuttbete gamitie Sager geroarm itjn jebodj für

itjre Suwerfabrif, roo er nebft Seföftigung roödjenttidj einen

Sentater Sotjn begog.

Seineë Steibenë roar aber aud) fjier nictjt lange. Srjb,
25 Satjre alt geworben, trat nactj gwei Scouaten atê Saben»

bien'er iu baê ©efetjäft bou Hauptmann unb Spebitor Sof. Sc.

Samenginb. feiex tjatte er audj freie geit, lernte eifrig italienifcfj,
weldjeê er im feexbft 1819 auf einem Sluêftug nactj bem

Sauifer Scarft praftifefj erprobte.
Sdjon roar itjm aber biefe Stette roieber berleibet, roeldje

itjn inbeê nidjt abhielt, feinen begonnenen Raubet in Saum»
rootte unb ©arn fortgubetreiben. Seben bem Statienifcfjen
ftubierte er nun artet} bie Slufangegrüiibe ber (ateinifcfjen Spradje,
unb ließ fid) feine Überfettungen arte ber ©rammatif bon feexxn

Sfarrer Sebing in Sugeirbofjl forrigieren. Slm 13. Suni 1820
räumte er bie Sabeuboutique roieber, naljm gtcicfjer geit roieber

Slrbeit im Sulberftampf ber gamilie Sager, roo er ben füuftigeu
Sdjroiegerfofjit beê .fpaufeë, ber nictjt fctjreibeu unb tefen fonnte,
in bie ©efjeimuiffe beê Slbc cinfüljrert fottte, biê itjm ber ©c=

geführten Reliefs: Goldcm nur nnd nach dem Bergstnrz nnd
der Vierwaldstättersee, dem Publikum zu erklären.

Am 12. Januar 1817, an Pestalozzis Geburtstag, zeigte

Kyd diese Reliefs im Schloß zn Iverdon nnd mnrde von

Pestalozzi zum Mittagessen eingeladen.
Jm Hungerjahr 1817 wurde Kyd Handelsmann; er kaufte

iu Ursern kleinere Posten Maiskorn, fertigte sie nach Flüelen
nnd Brnnnen nnd verdiente daran anfangs nicht übel, kam

aber schließlich durch ein urnerisches Ausfuhrverbot zu Schaden.
Am Ende der Teuernng, sagt er, hatte ich wieder gerade so

viel wie vorher, aber doch immerhin mich und meine zivei
Geschmister vor Mangel geschützt.

Jm März 1818 machte Felix Donat für den Pulvcr-
macher, Ratsherrn Karl David Städclin, eine Geschäftsreise

dnrch den Kanton Tessin und nach Intra, Domodossola und

Wallis, und erhielt einen Antrag, bei ihm als Arbeiter und

Geschäftsführer einzutreten.
Die befreundete Familie Sager gewann ihn jedoch für

ihre Pulverfabrik, wo er nebst Beköstigung wöchentlich einen

Nentaler Lohn bezog.

Seines Bleibens mar aber anch hier nicht lange. Kyd,
25 Jahre alt geworden, trat nach zwei Monaten als Laden-
diener in das Geschäft von Hauptmann nnd Speditor Jos. M,
Camenzind. Hier hatte er auch freie Zeit, lernte eifrig italienisch,
melches er im Herbst 1819 auf einem Ausflng nach dem

Lauifer Markt praktisch erprobte.
Schou war ihm aber diese Stelle mieder verleidet, welche

ihn indes nicht abhielt, seinen begonnenen Handel in Banm-
wolle und Garn fortzubetreiben. Neben dem Italienischen
studierte er nun auch die Aufangsgrüude der lateinischen Sprache,
nnd ließ sich seine Übersetzungen aus der Grammatik von Herrn
Pfarrer Reding in Jngenbohl korrigieren. Am 13. Juni 1820
räumte er die Ladenboutique wieder, uahm gleicher Zeit wieder

Arbeit im Pulverstampf der Familie Säger, ivo er den künftigen
Schwiegersohn des Hauses, der nicht schreiben und lesen konnte,
in die Geheimnisse des Abc einführen follie, bis ihm der Ge-
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berufe fam, ©eifttidjer gu roerben. Seit einer Smpfefjlttug beê

feexxn Sommiffarë gaßbinb reifte er mitten im SBinter 1821
nach bem Stofter Sat Saint im Santon greiburg, 100 ftd) bie

Siguorianer niebergetaffen fjatten, unb 100 er ben 1. gebruar
Oortättfige Slufnafjme fanb, bie er jebocfj halb fürgte, ba er

nidjt Drbenêpriefter, fonbern SBeltgeifttirtjer roerben rooflte.

Sadj einem eingetjenbeir Sertjör berließ er bereite am 6. gebruar
baê Stofter roieber, unb trat enttäufcfjt über Sibiê unb SBattiê

bie §eimreife an. Seit einem tjatbert Seutater Seifegetb bractj

er am 12. gebruar früfj bort Utrictjen nactj Dberroalb auf unb
roanbte fictj leictjtfiunig, otjne gütjrer uub ofjne Seimbborrat,
ber ©rimfet gu, roo er faft um eineê §aareê Sreite cteiib gu

©runb gegangen roäre. Sie burdjtebte Sobeêgefafjr fjat er

fefjr aiifctjanlid} befdjrieben. Srfcfjöpft getaugte er nactj ©ut»

tauiteu, unb tage barauf bie nactj Sedeurieb. Sr tjatte noctj
4 Satjen unb eê roar fcfjoir Sacfjt. Sr roedte einen bcfamrteti

Sdjiffmauu im Subii unb bat, ifjtr mit bem Sdjiff nadj ©erêau

fjiuübergujüljren. Sa er ben bertangteu Sofjn bon 5 Satjcn

itidjt befaß, begnügte fidj ber Scfjiffmanu mit ben borfjanbcitcn
4. S» ber glcicfjen Sacfjt nodj gelaugte er enblidj burd} ben

büfeu, gcfäfjrtictjen SBeg bon ©erêau beim Sinbli borbei nach

Sritmrcu. Saê gtattertebcu fcfjien itjm nun grünblid) bcrleibet.

Sdjon am erften Sag nad) ber ^eimfunft fcfjtoß er mit beê

Sutbermadjer Sagerê gamitie einen Slnfteltungëbertrag auf
gange 10 Safjre. Sun roar eê borbcrfjatib mit bem Stubieren
auê. Srjb berbieute orbentticfj unb legte audj einige Srfparniffe
gurüd; er reparierte baê bätertietje feauê — baê 1902 abge»

riffelte atte feauê gur Sroffet in Srunnen — uub arbeitete
loader, gür bie gaßuactjt 1823 fdjrieb er ein gaftnactjtfpiet
unter bem ïitet: „Sie gab luieë mag", eine ©eißeluug ber

btutfüitgerifdjen Sätigfeit bon ©elbbarleiljeru unb Sapitat»
fältfern. Saê Stüd rourbe in ber Suft gu Srunnen, bereu
oberer Saum nod) ein offener, ganger Soben roar, mit Seifall
gefpiett. Siefe fcfjriftftetlerifctjcu Srfolgc ermunterten itjn gu
neuen Seiftungeu. Sm Sommer 1823 roar er brei Stonate
Stufroartfettuer bei feexxn Sanbammann feeb'tQCx gum |jirfcfjen iu
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dank kam, Geistlicher zu werde». Mit einer Empfehlung des

Herrn Kommissars Faßbind reiste er mitten im Winter 1821

nach dem Kloster Val Saint im Kanton Freiburg, Ivo sich die

Lignvrianer niedergelassen hatten, nnd wo er den 1. Februar
vorläufige Aufnahme fand, die er jedoch bald kürzte, da er

nicht Ordenspriester, sondern Welt geistlicher werden wollte.
Nach einem eingehenden Verhör verließ er bereits am 6. Februar
das Kloster wieder, und. trat enttäuscht über Vivis und Wallis
die Heimreise an. Mit einem halben Nentaler Reisegeld brach

er am IS. Februar früh vou Ulrichen nach Oberwald anf und
wandte sich leichtsinnig, ohne Führer nnd ohne Mnndvorrat,
dcr Grimsel zu, wo er fast um eines Haares Breite elend zu
Grund gegangen wäre. Die durchlebte Todesgefahr hat er

sehr anschaulich beschrieben. Erschöpft gelangte er nach Gnt-
tannen, nnd tags darauf bis uach Beckenried. Er hatte noch

4 Batzen nnd es war schon Nacht. Er weckte einen bekannten

Schiffmann im Rüdli nnd bat, ihn mit dcm Schiff nach Gersan
hinüberznführen. Da er den verlangten Lohn von 5 Batzen

nicht besaß, begnügte sich der Schiffmann mit den vorhandenen
4. Jn der gleichen Nacht noch gelangte er endlich dnrch den

bösen, gefährlichen Weg vvn Gersau beim Kiudli vorbei nach

Brunnen. Das Flatterlebcu schien ihm mm gründlich verleidet.

Schon am ersten Tag nach der Heimkunft schloß er mit des

Pulvermacher Sagers Familie einen Anstellungsvertrag anf
ganze 10 Jahre. Nnn mar es vorderhand mit dem Studieren
aus. Kyd verdiente ordentlich nnd legte nuch einige Ersparnisse

zurück; er reparierte das väterliche Haus — das 1902
abgerissene alte Haus zur Drossel iu Brunnen — und arbeitete
wacker. Für die Faßnacht 1823 schrieb er ein Fastnachtspiel
nnter dem Titel: „Äs gad mies mag", eine Geißelung der

blutsaugerischeu Tätigkeit vvu Gelddarleihern und Kcipital-
tanfern. Das Stück wurde iu der Susi zu Brnnnen, deren
oberer Raum noch ein offener, ganzer Boden mar, mit Beifall
gespielt. Diese schriftstellerischen Erfolge ermunterten ihn zn
nenen Leistungen. Jm Sommer 1823 war er drei Monate
Anfwartkellner bei Herrn Landammann Hediger zum Hirschen in
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Sdjrorjg, ba man bort gerabe niemanb batte, ber bie frangofifdjc
Spradje rebete, feiex berfaßte er eine fiirge Scfjroeigergefctjicfjtc
in Snittelberfen, liefe etwa 600 Stüde babon brudett unb

burctj ben bamatigen Süttibauern air Sefuctjer beê Sütti ber»

faufen. Son biefer fouberbaren Sdjrocigergefcfjidjte fjat fidj
fein Scempiar erfjalten, rooljt faum gum Sacfjteit ber ©efdjidjte»
toiffenfdjaft.

Siefer titerarifdjeu Setätigung ging nun ein ncucê

Sradjten unb Streben gur Seite, itämlid) nactj einem tenerti

roeiblicfjen SBefeu uub nacfj eigenem |jauêftanb.
Saê Siebeêibrjtt, baê feexxn Sbbê §erg in geffetn fctjtug,

tjat er anfctjautidj in folgenben SBorten befctjricben :

„Sltê ictj bon Sdjrorjg tjeimfam, bacfjte icfj, fo faune nidjt
gefjeit ; bu mußt tractjtcir, eine fefte .Çauëfjattung einguridjtcu.
Scicfjael göfjn, ber Scuter, tjatte frütjer einen Sofjn bon

feexxn Scauruê Sattaui bort Slang ale Sefjrjung bei fidj
uub Stnton Seictjlin, mein Scitfcfjüter bei feexxn götjit, (jatte

Siebfctjaft mit Sungfrau Sctjolaftifa Sattani, ber jungem
Socfjter. Satjer lernte ictj biefe gamitie fennen. Seir gefiel
bie attere Socfjter Scagbaleiia Sattani, roeil fie gut fdjreiben
unb lefen fonnte, artet} atte roeiblicfjen Slrbeiten feljr rootjt

berftunb, mir tätig unb berftänbig fctjien. SBir rebeteu

miteinanber, roie roir etroa gufammen auefämeu. Sl)* gefiel

am roenigfteu, baf) idj mit meinem Srotberbieuft fo abljängig
bon beê Su(bermadjerê roar. SBir fottten batjer tracfjtcit,
uuê eineê felbftänbigcir Sroteë gu üerfietjeru. Sie grau beê

IJerrn Softorê im Slofter gu Sngelberg ift meine Safe uub
meine bertrattte greuttbin, fagte fie; ber Softor fjat bom

Slofter einen gewiffen Safjrgetjatt uub bie Slpotfjefe; waê er

bon Satieuten außer bem Slofter begieß, ift fein. Se ift
ein mittelmäßig guter Serbieuft, ifjm gu gering; fie motten

fort. Unfer feexx Setter, feexx Sr. ^etblirtg in Sapperëroit,
tjat eine fefjr ftarfc Sra?ie; er bebarf eineê ©etjitfen uub

fjat une tetjtfjiu gefdjrieben, memi ein Serroanbtcr Softor
roerben mödjte, fo fottute er um ein Sittigeë gu itjm fommen.

SBage beine Sactjc, riet fie, (erne etroa anberfjatb ober groei
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Schwyz, da man dort gerade niemand hatte, der die französische

Sprache redete. Hier verfaßte er eine knrze Schweizergeschichte

in Knittelversen, ließ etwa 600 Stücke davon drncken und

durch den damaligen Rütlibauern an Besncher des Rütli
verkaufen. Von dieser sonderbaren Schweizergeschichte hat sich

kein Exemplar erhalten, wohl kaum zum Nachteil der
Geschichtswissenschaft.

Dieser literarischen Betätigung giug nun ein nenes

Trachten und Streben znr Seite, nämlich nach einem tenern

meiblichen Wesen und nach eigenem Hansstand.
Das Liebesidyll, das Herrn Kyds Herz in Fesseln schlug,

hat er anschaulich in folgenden Worten beschrieben:

„Als ich von Schwyz heimkam, dachte ich, so kcmns nicht

gehen; du mußt trachten, eine feste Hanshaltnng einzurichten.
Michael Föhn, der Maler, hatte früher einen Sohn von

Herrn Maurus Cattcmi von Stanz als Lehrjung bei sich

nnd Anton Reichlin, mein Mitschüler bei Herrn Föhn, hatte

Liebschaft mit Jungfrau Scholastika Cattaui, der jüngern
Tochter. Daher lernte ich diese Familie kennen. Mir gefiel
die ältere Tochter Magdalena Cattani, weil sie gut schreiben

und lesen konnte, auch alle weiblicheu Arbeiten sehr wohl
verstund, mir tätig und verständig schien. Wir redeten

miteinander, wie wir etwa zusammen auskämen. Ihr gefiel

am wenigsten, daß ich mit meinem Brotverdienst fo abhängig
von des Pulvermachers mar. Wir sollten daher trachten,
uns eines selbständigen Brotes zu versicheru. Die Frau des

Herrn Doktors im Kloster zu Engelberg ist meine Base und
meine vertraute Freundin, sagte sie; der Doktor hat vom

Kloster einen gewissen Jahrgehalt nnd die Apotheke; was er

von Patienten außer dem Kloster bezieht, ist sciu. Es ist
ein mittelmäßig gnter Verdienst, ihm zu genug; sie wollen
fort. Unser Herr Better, Herr Dr. Helbling in Rapperswil,
hat eine sehr starke Praxis; er bedarf eines Gehilfen und

hat uus letzthin geschrieben, menn ein Verwandter Doktor
iverden möchte, so könnte er um ein Billiges zu ihm kommen.

Wage deme Sache, riet sie, lerne etwa anderhalb uder zwei
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Safjre bei §erru Softor §etblittg, bann gefje einige 3eit auf
eine Uuiberfität, fo bift bu ein Softor. Seeine Safe iu
Sngetberg uub itjren Scann werbe ictj bereben gu bleiben,
biê bu gelefjrt bift, ictj roerbe mit meinem Scuttergut baê

meimge beitragen.
„Ser S(an fcijien mir auefüfjrbar unb Selbftäubigfeit

lieber ale Stbfjäirgigfeit. Slber in meinem 30. Sllterêjaljre bie

Scebigin ftubieren, loogu ictj cigentlicfj feine innere Seigung
fütjlte, macfjte midj ftutjeu. Sod) badjte id} roieber, tjimberte
mürben ben Sfntaß benutzen, mit fo teicfjtcu Soften Slrgt
roerben gu fönnen.

„3u grau SBitroe Sager fagte ictj: Sé gefjt mir immer
burctj ben Sopf: Suer Soctjtermann, roenn er fctjreibeit uub

lefen unb baê Su(Dermadjer»§aiibroerf fann, roirb ben Ser»

bienft nictjt tnefjr mit mir teilen wollen, mid) wieber Ijodj»

mutig (jitttanfetjen; bann bin idj att unb bertegen, brum
fommt mir noctj bie Suft an, Scebigin gu ftubieren.

„Saê fehlen itjr murtbertid). Sie nannte mir gteicfj

mandjen Softor, ber ein feexx gefctjienen uub in Sd}utbeit
geftorben. — 3d) batte aber ber Seagbatena berfproetjeu,

auf Sapperëroil gu gefjen. Sctj ging. Ser feexx Softor roar
fdjon bon Stang auê beridjtet. Sr empfing midj freunbtid)
unb rebete atê ein redjt braber Scann mit mir; er fjätte
mid) gerne unb billig angenommen, entbedte mir aber auf--

ridjtig baê Unfid)erc, Scfctjroerlicfjc, baê idj uiiternäfjmc.
Stein Sater, fagte er, roar ein guter, tätiger Slrgt uub

Sfjirurg ttnb fjat une Sinbern bod) nur Sctjitlbcu fjinter»
laffen. SBeit er aber ein braber, rmeigcimütuger Scann unb

greutib ber Slrmen roar, ließ bie Scgierung midj ftubieren.
Serleiben aber roottt' er mire nictjt, fjieft mein giel nicht

ltitmöglid) gu erreietjeu. Sdj roitt midj bod) nodj einmal
barüber bcfiittteu, fagte ictj, unb rotti Stjnen bann fctjreibeu,

gu loa« ictj mid) entfcfjloffen.

„Sdj ging über Sinfiebetn unb ben ôadctt tjeim; auf bem

§aden fe|te idj ntictj auf bem Safett nieber, überfdjaute baê

fdjötte Sdjrorjgertat. Sft benn iu biefem frfjöneu, roeiten,
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Jahre bei Herrn Doktor Helbling, dann gehe einige Zeit auf
eine Universität, so bist dn ein Doktor. Meine Base in
Engelbcrg und ihreu Manu werde ich bereden zu bleibe«,
bis du gelehrt bist, ich werde mit meinem Muttergnt das

meinige beitragen.
„Der Plan schien mir ausführbar nnd Selbständigkeit

lieber als Abhängigkeit. Aber in meinem 30. Altersjahre die

Medizin studieren, wozu ich eigentlich keine innere Neigung
fühlte, machte mich stutzen. Doch dachte ich wieder, hunderte
mürden den Anlaß benützen, mit so leichten Kosten Arzt
werden zn können.

„Zu Frau Witwe Sager sagte ich : Es geht mir immer
dnrch den Kopf: Ener Tochtermann, wenn er schreiben und

lesen und das Pulvermacher-Handmerk kaun, wird den

Verdienst nicht mehr mit mir teilen wollen, mich wieder
hochmütig hintanfetzen; dann bin ich alt und verlegen, drum
kommt mir uoch die Lust au, Medizin zu studieren.

„Das schien ihr ivunderlich. Sie nannte mir gleich

manchen Doktor, der ein Herr geschienen nnd in Schulden
gestorben. — Ich hatte aber der Magdalena versprochen,

ans Rapperswil zu gehen.. Ich ging. Der Herr Doktor mar
schon von Stanz aus berichtet. Er empfing mich frenndlich
nnd redete als ein recht braver Mann mit mir; er hätte
mich gerne und billig angenommen, entdeckte mir aber anf-
richtig das Unsichere, Beschwerliche, das ich unternähme.
Mein Vater, sagte er, war ein gnter, tätiger Arzt nnd

Chirnrg nnd hat nns Kindern doch nur Schulden hinterlassen.

Weil er aber eiu braver, uneigennütziger Mann nnd

Freund der Armen war, ließ die Regierung mich studiereu.
Verleiden aber wollt' er mirs nicht, hielt mein Ziel nicht
nmnöglich zn erreichen. Ich mill mich doch noch einmal
darüber besinnen, sagte ich, nnd null Ihnen dann schreiben,

zn was ich mich entschlossen.

„Ich ging über Einsiedeln nnd den Hacken heim; auf dem

Hacken setzte ich mich auf dem Rasen nieder, überschante das

schöne Schwyzertal. Ist denn in diesem schönen, meiten,
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tjeimatlictjen Saume fein Scäbctjeu, baê fdjreiben unb tefen

fann, bie notroenbigen roeibtidjen Slrbeiten roiltig berrictjtet,
unb beiner Siebe roürbig, unb fid) mit bir in beuten jejjigeu
Sertjättniffen berbinben mürbe?

„3d} fai) ben Sfarrfjof gu Sugenbof)! — bort finb gioei

Scäbctjeu, baê eine redjte, baê anbere eine Stieffdjroefter beê

feexxn Sfarrerê Sebing. Scfjau, ob bu eine biefer Södjter
erfjalten fannft, beffer faunft bu eê nictjt treffen.

„©teictj beu anbern Sag abenbê ging idj gum £>errn

Sfarrer, bat itjn um irgenb ehr Such gumSefen; er empfafjt
mir Stotbergê Setigiou Sefu Sfjrifti, 18 bide Dftab=Sänbe.
Sr gab mir ben erften Sanb. 3d) roeitte, unterhielt midj mit
ben groei Söcfjtern, roeldje fefjr frertnbtid) mit mir waren;
baê macfjte mir Scut. Sn wenigen Sagen tjatte ictj ben

Stotberg gelefen, trug ifjn gurüd uub bat um ben groeiten Sanb.
Stber gu meinem Serbruffe gab mir ber feexx Sfarrer groei

Sänbc gufammen, ba idj bod) lieber ben bierten Seit bon einem

Sanbe fjätte entfefjiren mögen, um itjn halb roieber gurüd»
tragen gu fönnen. Stuctj beuchte eê midj, idj muffe micfj

befleißen, roeil ber junge |jerr Softor Sötfctjer gerabe ber

älteren, bie icf) aud) borgog, feine (jöflictje Slufroartuug
macfjte, eigeneê Sermögen unb einen fctjönen Serbienft tjatte.
Sr ftanb gern bor ber Satfjri, roeldje fleißig fpaun, fjiett bie

gebjen feft gufammen unb bie gerfen bon einanber, tat fict)

groß mit lateinifctjen Sroden, roeldje roeber bie Södjter,
noctj beê §errn Sfarrerê |mnb berftanben. Sa tjatte ictj

über Sopf uub fealê gu lefen, um roenigftenê einmal, biel
lieber groeimal gur SBoctje, meine Sudjer gurüdgutragen unb

midj gu erfunbigen, ohe ber |jerr Softor gut treffe. SBenn

auà) ber feexx Softor, ifjr Sacfjbar, reicfj mar unb tateinifcfje
Sprüctje roußte, fo merfte icf) boctj, baf) fie lieber bei mir
berroeitte atê bei ifjm. Stud) roaren itjr meine Sriefe lieb,
bie fie mir fefjr freunbtidj beantwortete, bodj fo, baf} ber

Sorb ober baê „SJeê" noctj im 3u>eifet ftanben.
„Snbe Suni gab idj ber Sungfrau Sattjarine Sebing ein
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heimatlichen Raume kein Mädchen, das schreiben und lesen

kann, die notwendigen weiblichen Arbeiten willig verrichtet,
und deiner Liebe würdig, und sich mit dir in deinen jetzigen

Verhältnissen verbinden würde?

„Ich sah den Pfarrhof zu Jngenbohl — dort find zwei
Mädchen, das eine rechte, das andere eine Stiefschwester des

Herrn Pfarrers Reding. Schau, ob du eine dieser Töchter
erhalten kannst, besser kannst du es uicht treffeu.

„Gleich den andern Tag abends ging ich znm Herrn
Pfarrer, bat ihn um irgeud eiu Buch zum Lesen; er empfahl
mir Stolbergs Religion Jesu Christi, 18 dicke Oktav-Bände.
Er gab mir den ersten Band. Ich weilte, unterhielt mich mit
den zwei Töchtern, welche sehr freundlich mit mir waren;
das machte mir Mut. Jn wenigen Tagen hatte ich den

Stolberg gelesen, trug ihn zurück und bat um den zweiten Band.
Aber zu meinem Verkruste gab mir der Herr Pfarrer zwei
Bände zusammen, da ich doch lieber den vierten Teil von einem

Bande hätte entlehnen mögen, nm ihn bald wieder zurücktragen

zu können. Auch deuchte es mich, ich müsse mich

befleißen, weil der junge Herr Doktor Lötscher gerade der

älteren, die ich auch vorzog, seine höfliche Aufwartung
machte, eigenes Vermögen und einen schönen Verdienst hatte.
Er stand gern vor der Kathri, welche fleißig spann, hielt die

Zehen fest zusammen und die Fersen von einander, tat sich

groß mit lateinischen Brocken, welche weder die Töchter,
noch des Herrn Pfarrers Hund verstanden. Da hatte ich

über Kopf nnd Hals zu lesen, um wenigstens einmal, viel
lieber zweimal zur Woche, meine Bücher zurückzutragen und
mich zu erkundigen, obs der Herr Doktor gut treffe. Wenn
auch der Herr Doktor, ihr Nachbar, reich war und lateinische

Sprüche wußte, so merkte ich doch, daß sie lieber bei mir
verweilte als bei ihm. Auch waren ihr meine Briefe lieb,
die sie mir sehr freundlich beantwortete, doch so, daß der

Korb oder das „Des" noch im Zweifel standen.
„Ende Juni gab ich der Jungfrau Katharine Reding ein
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fleineë gofbeueê Singtein, fie uafjm eê fremrblid) an unb

gab mir ebenfattê eineê.

„1824 ben 5. Suti rourben roir in ber Sirdje gu Sacfjfeln
foputiert. Sebenfjoctjgeitteute roaren grg. Som. Sidenbacfjer,
ber Sutbermacfjer, unb Sungfrau Slnna Sattjarina Scärctji,

Stieffcijroefter meiner grau unb beê feexxn Sfarrerê. SBir

eiitlctjnten iu Srrmneu ein Sdjiff, Sidenbacfjer unb ict)

ruberten felbft biê Scdenrieb, bon ba gingen roir gu guß
nadj Sacfjfeln. Steine grau tjatte gerotteten Saffee mit»

genommen; in Stang tauften roir bon einem ?ßfifter Srot,
mrterrocgê fragten roir in einem Sauerntjaue um eine Seaß

Seilet) uub um bie Srtaubuiê, in ber Südje Saffee gu

madjen. So machten wir 4 Serl"ouen eine groeitägige feoà)'
geitêreife uub bertaten 2 Seutater ober 6 ©Ib. 20 Sctjitt.
„Scär roenb tjübfctjti afa, äe gibe be iracfjä beê beffer",
fagte fie.

„Site roir ben groeiten Sag abeubê fjeim tarnen unb
allein iu unferm 3unmer roaren, fing fie fjeftig gu meinen

an, unb fjäufige Sräuen raunen ifjr über bie SBangen. SBaê

iftê, fragte ict). Set) tjabe bid) betrogen, antwortete fie, bu

wirft mir beiu Sebtag nidjt öergeitjen. Saê roirb nictjt fo
böe fein, fagte id). Se ift böe, fagte fie, idj fann roeber

fdjreiben nod) tefen; auf beine Sriefe tjat allemal meine

Sdjroefter Slnna Satfjri gefcfjriebeu. Sd) erfdjrad roirfticfj.
Stm anöerir Scorgeu fdjon unterricfjtete ber junge Stjemanu
feine grau; uact) einem fjatben Safjre taê fie unb füfjrte
eine gute §anbfct)rift".

Saê roar eine glüdlidje, roenn audj finbertofe Stje, bie

erft ber Sob ber braben grau am 28. gebruar 1853 töfte, im
bergen ifjreê ©atten eine uufjeitbare SBrmbe gurüdtaffeub.
Sie §eirat mit einer Sebing bradjte itjn in ettoeldje näfjerc
Segiefjung gu biefer gamitie, inêbefonbere gu Sanbammann

Sagar Sebing, Dberft Slloiê Sebing, Dberft SBeber unb Scajor
uub ©emeinbepräfibent Sart Sebing in Strtfj.

gelir. Sonat Srjb lebte nun boltftänbig feinem Serufe
aie ïeilfjaber au bem Sutbermactjergefdjäft Sidenbacfjer; fein
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kleines goldenes Ringlein, sie nahm es freundlich an nnd

gab mir ebenfalls eines.

„1824 den 5. Juli wurden wir in der Kirche zn Sächseln

kopuliert. Nebenhochzeitleute waren Frz. Dom. Rickenbacher,
der Pulvermacher, und Jungfrau Anna Katharina Märchi,
Stiefschwester meiner Frau und des Herrn Pfarrers. Wir
entlehnten iu Brunnen ein Schiff, Rickenbacher und ich

rnderten selbst bis Beckenried, von da gingen wir zu Fuß
nach Sächseln. Meine Frau hatte gerösteten Kaffee

mitgenommen; in Stanz kauften wir von einem Pfister Brot,
unterwegs fragten wir in einem Bauernhans um eine Maß
Milch und um die Erlaubnis, in der Küche Kaffee zu
machen. So machten ivir 4 Personen eine zweitägige
Hochzeitsreise nnd vertaten 2 Neiltaler oder 6 Gld. 20 Schill.
„Mär wend hübschli afa, äs gids de nachä des besser",

sagte sie.

„Als wir den zweiten Tag abends heim kamen und
allein in unserm Zimmer waren, fing sie heftig zu weineu

ail, lind hänstge Tränen rannen ihr über die Wangen. Was
ists, fragte ich. Ich habe dich betrogen, antwortete sie, du

wirst mir dein Lebtag nicht verzeihen. Das wird nicht so

bös sein, sagte ich. Es ist bös, sagte sie, ich kann weder

schreiben noch lesen; auf deine Briefe hat allemal meine

Schwester Anna Kathri geschrieben. Ich erschrack wirklich.
Am andern Morgen schon unterrichtete der junge Ehemanu
seine Frau; nach einem halben Jahre las sie und führte
eine gute Handschrift".

Das war eine glückliche, wenn auch kinderlose Ehe, die

erst der Tod der braven Frau am 28. Februar 1853 löste, im

Herzell ihres Gatten eine unheilbare Wunde zurücklassend.
Die Heirat mit einer Reding brachte ihn in etwelche nähere

Beziehung zu dieser Familie, insbesondere zu Landammann

Nazar Reding, Oberst Alois Reding, Oberst Weber und Major
nnd Gemeindepräsident Karl Reding in Arth.

Felix Donat Kyd lebte nun vollständig seinem Berufe
als Teilhaber au dem Pulvermachergeschäft Rickeubacher; sein
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SBotjtftanb mefjrte fid), fo baf) ex im Stanbe roar, bie auf
feinem feauê unb ©arten tjaftenbeu Sapitalien abgutöfen, baê

feauê gu reparieren unb gu erweitern. Sm Saljre 1827 grünbete

er eine Sefegefetlfctjaft Srunnen, bie fia) Sonntage unb Somiere»

tage in feiner SBofjnrmg berfammette. Sa naà) ber Sefeftunbe
bie eiitgetnen Seitglieber nod) SBirtfctjaften auffudjten unb

barob bie grauenweit ergürnteu, ging ber Serein nactj Saljreê»

frift roieber ein. Sm Segember 1827 rourbe Srjb bon ber

Sirctjgemeinbe Sngeirbotjl atê 3uaüger iu ben Snftruftionê»
unb Selationêrat (fog. breifacfjer Sat) geroätjtt.

Seben ber Sulberfabrifatiott tjatte Srjb ftetê freie geit
für feine roeitere Sluêbiïbuug unb für eine uiiberbroffeite
ptjilantropifcfje Setätiguug unter feinen Scitbürgeru, bie er,
roenige abgerectjnet, bereite an manctjertei SBiffen unb ad»

gemeiner Silbuug überragte.
Seinem Srauge, bie Sdjroeig fo redjt intenfib gu bereifen,

glaubte er golge geben gu fönnen burdj ben fjaufierroeifen Slb=

faij feiner Srfinbung, beê fog. cfjinefifctjeir Sectjenbretteê uub

gitgefjöriger gebrudter Sefdjreibung. Snbe Sobembcr 1830

ging er mit ben Secfjeubrettdjeu nactj güxid), berfaufte mefjrerc
babon unterroegê, fragte in güxid) naà) Slbreffen, unb trug
Srett unb Südjleiu S^ofefforen unb Setjrern feil. Saê bradjte
itjm bie Sefanntfdjaft mit bem getefjrten ^ptjtjfifer uub Seatfje»

matifer Sotj. Safp. Corner. Siefer blieb gediehene bem fcfjticfjteir

Stjb iu treuer greunbfdjaft unb mit allerlei |jilfe gugetau. Stjtn
berbanfte er aud) feine am 8. Sobember 1831 erfolgte SBatjt gum
Softfjalter in Srunnen. Srjb roar bei bem Dberpoftbireftor
Scfjroeiger in güxidj bon feiner feintât auê übet angefctjroärgt
roorben, atê roaren Softfadjeu uub ©etb bei ifjm nidjt ficher.
Sunfer Sbtebach auf ber SDftöern:,aItung in güxid) empfing
batjer ben Srjb nictjt eben freunbticfj. Sie S°ftf)atterftette he»

fleibete Srjb gur 3ufriebenheit biê Sube 1842, roo er refignierte,
roeit Sdjrorjg bie S°ftyact)t im Safjre 1841 au fierrn Sautone»

ftattfjatter Süggetin bertiefjen tjatte unb biefer fie roeiter um
2000 gr. per Satjr au bie S0ftüertr,altrmg St. ©alten ber»

pactjtete. Srjb fai) in biefer Übertragung beê fdjrorjgerifctjeu
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Wohlstand mehrte steh, so daß er im Stande war, die auf
seinem Haus und Garten haftenden Kapitalien abzulösen, das

Haus zu reparieren und zu erweitern. Jm Jahre 1827 gründete

er eine Lesegefellschaft Brunnen, die sich Sonntags und Donnerstags

in feiner Wohnung versammelte. Da nach der Lesestunde

die einzelnen Mitglieder noch Wirtschaften aufsuchten und

darob die Frauenwelt erzürnten, ging der Verein nach Jahresfrist

wieder eiu. Jm Dezember 1827 wurde Kyd von der

Kirchgemeinde Jngenbohl als Zuzüger in den Jnstruktious-
und Relationsrat (sog. dreifacher Rat) gewählt.

Neben der Pulverfabrikation hatte Kyd stets freie Zeit
für seine weitere Ausbildung und für eine unverdrossene

philantropifche Betätigung nnter seinen Mitbürgern, die er,
wenige abgerechnet, bereits an mancherlei Wissen nnd
allgemeiner Bildung überragte.

Seinem Drange, die Schweiz so recht intensiv zu bereisen,

glaubte er Folge geben zu können durch den hausierweisen Absatz

seiner Erfindung, des sog. chinesischen Rechenbrettes nnd

zugehöriger gedruckter Beschreibung. Ende November 1830

ging er mit den Rechenbrettchen nach Zürich, verkaufte mehrere
davon unterwegs, fragte in Zürich nach Adressen, und trug
Brett und Büchlein Professoren und Lehrern feil. Das brachte

ihm die Bekanntschaft mit dem gelehrten Physiker nnd
Mathematiker Joh. Kasp. Horner. Dieser blieb zeitlebens dem schlichten

Kyd in treuer Freundschaft und mit allerlei Hilfe zugetan. Jhm
verdankte er auch seine am 8. November 1831 erfolgte Wahl zum
Posthalter in Brunnen. Kyd war bei dem Oberpostdirektvr
Schweizer in Zürich von seiner Heimat aus übel angeschwärzt
worden, als wären Postsachen und Geld bei ihm nicht sicher,

Junker Edlebach auf der PostVerwaltung in Zürich empfing
daher den Kyd nicht eben freundlich. Die Posthalterstelle
bekleidete Kyd zur Zufriedenheit bis Ende 1842, wo er resignierte,
weil Schwyz die Postpacht im Jahre 1841 an Herrn
Kantonsstatthalter Düggelin verliehen hatte und dieser sie weiter um
2000 Fr. per Jahr an die Postverwaltnng St. Gallen
verpachtete. Kyd sah in dieser Übertragung des schwyzerischen
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Softrectjteë, baê ber Sautou güxid) bxêljex fetjr gut berroattct

tjatte unb für beffen Sad)t er roof)! 7000 gr. jäfjrlictj begatjlt
tjatte, einen argen Scißgriff. Sa er feine Seeinuug barüber

offen Ijerauêfagtc, fürchtete er, baf) ifjm gefünbigt roerbe;
biefem fam er burctj freiwilligen Südtritt gubor, nidjt otjirc

Scfjmerg, ba er mit ben Seitern beê gürctjerifrfjen Softoefenê,
Sireftor Scfjtoeiger unb Dberpoftamtêfaffier Scerjer in guter
greunbfetjaft ftunb, namenttid) bem Ie|tern uatje getreten mar.

Sei ber Seitroafjl beê großen Sateë auf ©ruubtage ber

neuen Serfaffuug bon 1833 rourbe Srjb gum Scitglieb biefer

Sefjörbe geroäfjtt; roie faft alle anbern ber gteietjen freifinnigen
Sictjtrmg rourbe er bei ber SBatjterneuerutig bom 8. Suni 1834

übergangen, nadj feiner Slufgeictjmmg, roeit er geraten, bie

Siebner abguftetten unb bie Seamten naà) ber roirflietjen Se»

bölferungegafjt ber ©emeinben, nictjt uact) Siertetu gu mäfjten.
Seit biefem furgen Slmte war bie potitifcfje Saniere bon Srjb
abgefdjtoffen ; feine fpäteren Sfmtëftetten im griebenêgerictjt, ale

Sorfteittefedebneifter bon Srunnen, unb aie Sreiêfrfjreiber
fatten nictjt in Setradjt. Sind) in mitttärijcfjer §inftäjt macfjte

ftd) ber Scann nictjt bemerfbar. Sur Sonberbunbêfrieg tjatte
er ale Sicfjtfombattant bie Jpauptmatmfcfjaft über bie Sacfjt»

patrouille in bem ftitten Srunnen ; gu höheren Stellen gelangte
er nictjt.

Sie Srteitung bon S^ibatwrterricfjt an junge Seute feiner
£>cimat, namentlict) gur Srteriiuug ber frangöfifdjen uub itatie»

nifdjen Sprache, war für Srjb nactj roie bor eine eigentlictje

Serufetätigfeit. Unter feinen eiiifjeimifcfjen Sdjülern unb

Scfjülerinuen tjaben biele eê gu ©eib unb ©ut unb Sfufetjeu

gebradjt; gar manchi bon ifjnen roaren ifjm gediehene baufbar
in SBort uub Sat.

Som Saf)re 1835 an (jiclt er eine eigentlictje Senfton für
aueroärtigc 3ögliuge; er tjatte Sdjuler bornefjmtictj auê ben

Santoncit greiburg, Seffin unb auê Statten. Scandje fleiuc

Sdjroeigerreife, bie Srjb über altee hebte, galt einem Sefudje
biefeê ober jeneê ehemaligen Sdjütere, bei benen er ftetê befte

Slufirafjme fanb.

1«

Postrechtes, das der Kanton Zürich bisher sehr gut verwaltet
hatte und sür dessen Pacht er wohl 7000 Fr. jährlich bezahlt
hätte, einen argen Mißgriff. Da er seine Meinung darüber

offen heraussagte, fürchtete er, daß ihm gekündigt werde;
diesem kam er durch freiwilligen Rücktritt znvor, nicht ohne

Schmerz, da er mit den Leitern des zürcherischen Postwesens,
Direktor Schweizer nnd Oberpostamtskassier Meyer in guter
Freundschaft stund, namentlich dem letztern nahe getreten war.

Bei der Neuwahl des großen Rates auf Grundlage der

nencn Verfassung von 1833 wurde Kyd zum Mitglied dieser

Behörde gewählt; ivie fast alle andern der gleichen freisinnigen
Richtung wnrde er bei der Wahlerneuernng vom 8. Juni 1834

übergangen, uach seiner Anfzeichnnng, weil er geraten, die

Siebner abzustellen und die Beamten nach der wirklichen
Bevölkerungszahl der Gemeinden, nicht nach Vierteln zu wählen.
Mit diesem kurzen Amte war die politische Karriere von Kyd
abgeschlossen; seine späteren Amtsstellen im Friedensgericht, als
Dorflenteseckelmeister von Brunnen, und als Kreisschreiber
fallen nicht in Betracht. Anch in militärischer Hinsicht machte

sich der Mann nicht bemerkbar. Jm Sonderbundskrieg hatte
er als Nichtkombattant die Hauptmannschaft über die

Nachtpatrouille in dem stillen Brunnen; zu höheren Stellen gelangte
er nicht.

Die Erteilung von Privatunterricht an jnnge Leute seiner

Heimat, namentlich zur Erlerunng der französischen nnd
italienischen Sprache, war für Kyd nach wie vor eine eigentliche

Bernfstätigkeit. Unter feinen einheimischen Schülern nnd

Schülerinnen haben viele es zn Geld und Gut und Ansehen

gebracht; gar manche von ihnen waren ihm zeitlebens dankbar
in Wort nnd Tat.

Vom Jahre 1835 an hielt er eine eigentliche Pension für
auswärtige Zöglinge; er hatte Schüler vornehmlich ans den

Kantonen Freibnrg, Tessin nnd aus Italien. Manche kleine

Schweizerreise, die Kyd über alles liebte, galt einem Besuche

dieses oder jenes ehemaligen Schülers, bei denen er stets beste

Ausnahme fand.
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Sr roar einer ber ^»aupturtjeber ber bon 1836 biê 1853 in
Srunnen roirfenben |janbroerfergefettfct)aft unb ber Sonntage»
frfjule, ber er ale Sefjrer feine beften Senntniffe roibmete.

Sine geit tang unterrictjtete er audj air ber bon ber Sürger»
gefeflfcfjaft in Sdjrotjg unterfjatteuen freien Sefuirbarfcfjule.
Steibeube Serbieufte um baê Scfjulroefen bon Sngenboljl»
Srunnen erroarb er ftd) bei bem Saue beê neuen SdjUHjaufee.
Srjb fütjrte Secfjnung unb Sauaufficfjt unb gab fid) große
Scüfje, im Saube unb auêroartê, riamentlicfj in feinen greunbeê»
freifen, namtjafte Seiträge für biefeê SBerf gu fammeln (1837
biê 1840).

Sm Spätjafjr-1838 überuatjm g. S. Stjb atê fpradjen»

funbiger Segleiter bon Srbeu eineê in Slmienë, granfreiet),
geftorbenen Sdjroeigerë auê bem greiamt, eine breimonatlicfje
Seife nach lliaxiê unb Slmienê betjufê Siquibatiou beê Sad)»

taffeë. Su lebhaften garben fdjilbert Stjb in feiner Stufo»

biographie bie SBafjrnefjmungeii unb Srfatjrungen im fernen

granfreidj unb namentlidj in ber SSettftabt Sariê.
Site Srjb im Safjre 1841 bon bem mit grg. Som. Siden»

badj gemeinfdjafttidj betriebenen Snlberfabrifatiortê » ©efcfjäft

gurüdtrat, öffnete fidj itjm uadj unb nad) ein anbereê, frütjer
unbetreteneê gelb, nämlid) baê ber totalen unb allgemeinen

baterlänbifdjen ©efdjicfjtêforfdjung. Sur Safjre 1844 trat er in

Slltborf bem fünfortifdjen ©efrfjicfjtêbereiti bei. Seit biefer geit,
fagt er, jagte unb forfdjte id) nadj atten Sdjriften, unb tjatte
bie größte greube, roenn ictj etroaê Ungefannteê auê atteu

3eitereigniffen aufbedeu fonnte. Seit unermüblicfjem gtetß,
mit einer merfroürbigen 3a§igfeit begann er gu fammeln;
einerfeitê bie alten |>auê= unb gamitienfchriften feiner feeimat*

gemeiube; 3m§i,üd)er unb Urbarieu bort firrfjlidjen Stiftungen
unb Sfrünben; bie Sabe ber Scfjiffteutegefettfcfjaft Srunnen,
ber er ale Seitglieb angehörte; bie Sauf», Sterbe» unb St)e=

bücfjer, furg atteê, roaê nur in bunfetn Srufjen, in Scfjieb»

laben unb Sadjroinfetu aufgutreibeu roar. Sin befonbereê

Slugenmerf richtete ber fleißige Sompitator auf ©enealogie unb

gamitiengefdjidjte fdjrotjgerifctjer ©efdjtectjter. Saê barüber

amtteitungen XHI. 2
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Er war einer der Haupturheber der von 1836 bis 1853 in
Brunnen wirkenden Handwerkergesellschaft und der Sonntagsschule,

der er als Lehrer seine besten Kenntnisse widmete.
Eine Zeit lang unterrichtete er auch an der von der

Bürgergesellschaft in Schwyz unterhaltenen freien Sekundärschule.
Bleibende Verdienste um das Schulwesen von Jngenbohl-
Brunnen erwarb er sich bei dem Baue des neuen Schulhauses.

Kyd führte Rechnung und Bauaufficht und gab sich große

Mühe, im Lande und auswärts, namentlich in feinen Freundeskreisen,

namhafte Beiträge für dieses Werk zu sammeln (1837
bis 1840).

Jm Spätjahr.1838 übernahm F. D. Kyd als sprachenkundiger

Begleiter von Erben eines in Amiens, Frankreich,
gestorbenen Schweizers aus dem Freiamt, eine dreimonatliche
Reise nach Paris und Amiens behufs Liquidation des

Nachlasfes. Jn lebhaften Farben schildert Kyd in seiner

Autobiographie die Wahrnehmungen und Erfahrungen im fernen

Frankreich und namentlich in der Weltstadt Paris.
Als Kyd im Jahre 1841 von dem mit Frz. Dom. Rickenbach

gemeinschaftlich betriebenen Pulverfabrikations - Geschäft

zurücktrat, öffnete sich ihm nach und nach ein anderes, früher
unbetretenes Feld, nämlich das der lokalen nnd allgemeinen

vaterländischen Geschichtsforschung. Jm Jahre 1844 trat er in

Altdorf dem fünförtischen Geschichtsverein bei. Seit dieser Zeit,
sagt er, jagte und forschte ich nach allen Schriften, und hatte
die größte Freude, wenn ich etwas Ungekanntes aus alten

Zeitereignissen aufdecken konnte. Mit unermüdlichem Fleiß,
mit einer merkwürdigen Zähigkeit begann er zu sammeln;
einerseits die alten Haus- und Familienschristen seiner

Heimatgemeinde; Zinsbücher und Urbarien von kirchlichen Stiftungen
und Pfründen; die Lade der Schiffleutegesellschaft Brunnen,
der er als Mitglied angehörte; die Tanf-, Sterbe- und

Ehebücher, kurz alles, was nur in dunkeln Truhen, in Schiebladen

und Dachwinkeln aufzutreiben war. Ein besonderes

Augenmerk richtete der fleißige Compilator auf Genealogie und

Familiengeschichte schwyzerischer Geschlechter. Das darüber

Mitteilungen XIII. S
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gefammelte Scatenai erftredte fidj auf natjegu atte ©efctjtectjter
beê binera Sanbeê Sctjrorjg; fie greifen aber aud) fjinüber nactj

anbern Santonen, inêbefonbere nad) Uri, Sibroalben. bann

aucfj nactj ©erêau u. f. w. Sie Stammbäume, bie Stjb recht

unb fctjtectjt auê feinen Sfarrbucfjejgerptetr, Sanbteuteu» unb

Scititärröbclu erftcllte, waren Segion. Sbr SBert ift berfctjieben;

für bie geit bor 1600 fiub foldje ©eueatogien angefidjtê beê

Scangele bon 3ibilftanbêbud)ern meift unfidjer unb ungenau;
bagegen für bie fpätere geit Oietfadj ebenfo pragië atê fauber
auêgefutjrt. Sin guteé Stüd ©eib floß auê biefer Setätigung
g. S. Stjb gu. Su feinen Scatruffripten finben fret) bie erfteu
Songepte unb bie fpätern Überarbeitungen. Siefe Srjb'fcfjen
©eneatogien finb fjeute noctj oft bon praftifcfjem Su^en;
inêbefonbere jene itt ben bem Heimatorte Srunnen näctjft»

gelegenen ©ebieteit unb ©emeinben.

Su ben Sfarrtjöfett mar Stjb ein fjäufiger Scfucfjer; er

rutjte nictjt, biê er beit legten gettel ber Saben unb ber

Segifter eingefetjeu, eygerpiert ober fopiert batte. Sabei mar
er anbern ©efcfjicfjtéforfdjerir uub Sammlern bienftbar unb

bieuftbercit.

Sie Safjrgeitbüctjer bon Scfjrotjg, Steinen, Strtfj, Sattel,
Scorfcfjad), Scuotala!, Sberg, Sauerg, Sugenbotjl boten itjm für
feine Stubien bietfadje Sluêbeute; er wußte aber aud) bie

Sruberfchaftê» unb Stifteröbel beigugiefjen, laê unb fopierte
griebtjofinfchrifteu u. f. w.

Sorgfältig fammeltc er auê bem Scunbe ber Säuern unb

^irten atte Sagen unb Srgätjluugen ; er forfcfjte nadj ben

©efpenftern, nactj bem Soggcti, nactj ben Serg» unb |jerb=
männtein, nad) ben bergrabeiten Scfjäjjen unb ben bermünfctjten
Sungfräuleinö. SBo ein Sttbftödtein ober Sreug am SBege

ftanb, ober ein Setfjäuetein ober eine Sapette eriftiertc, forfdjte
er nactj bereu Urfprung unb Urfadje.

Sr trod) iu bie ©todentürme, unterfuctjte Sauart unb

©loden, uub erfunbigte fictj nadj ber Saugcfcfjictjte aller öffeut»
tidjeu ©ebäube im Sanb.
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gesammelte Material erstreckte sich auf nahezu alle Geschlechter

des inuern Landes Schwyz; sie greifen aber auch hinüber nach

andern Kantvnen, insbesondere nach Uri, Nidwalden, dann

auch nach Gersau u. s. w. Die Stammbäume, die Kyd recht

und schlecht aus seinen Pfarrbuchexzerpten, Landleuten- und

Militärrödeln erstellte, waren Legion. Ihr Wert ist verschieden;

für die Zeit vor 1600 sind solche Genealogien angesichts des

Mangels von Zivilstandsbüchern meist unsicher und ungenau;
dagegen für die spätere Zeit vielfach ebenso präzis als sauber

ausgeführt. Ein gutes Stück Geld floß aus dieser Betätigung
F. D. Kyd zu. Jn seinen Manuskripten finden sich die ersten

Konzepte nnd die spätern Überarbeitungen. Diese Kyd'schen

Genealogien sind heute noch oft von praktischem Nutzen;
insbesondcrs jene in den dem Heimatorte Brunnen
nächstgelegenen Gebieten nnd Gemeinden,

Jn den Pfarrhöfen war Kyd ein hänsiger Besucher; er

ruhte nicht, bis er den letzten Zettel der Laden und der

Register eingesehen, exzerpiert oder kopiert hatte. Dabei war
er andern Geschichtsforschern und Sammlern dienstbar und

dienstbereit.

Die Jahrzeitbücher von Schwyz, Steinen, Arth, Sattel,
Morschach, Mnotatal, Jberg, Lauerz, Jngenbohl boten ihm für
feine Studien vielfache Ausbeute; er wußte aber auch die

Bruderschafts- und Stiftsrödel beizuziehen, las nnd kopierte
Friedhofinschriften u. s. w.

Sorgfältig sammelte er aus dem Munde der Bauern und

Hirten alte Sagen und Erzählungen; er forschte nach den

Gespenstern, nach dem Doggeli, nach den Berg- und
Herdmännlein, nach den vergrabenen Schätzen und den verwünschten

Jungfräuleins. Wo ein Blldstöcklein oder Kreuz am Wege

stand, oder ein Bethäuslein oder eine Kapelle existierte, forschte

er nach deren Ursprung und Ursache.

Er kroch in die Glockentürme, untersuchte Bauart und
Glocken, und erkundigte sich nach der Baugeschichte aller öffentlichen

Gebäude im Land.
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Su ben SBalïfatjrtêfapetten fanb er gahlreidje alte unb

fonberbarc Sotibtafelu, bie er ber Softümfunbe roegen eifrig
abfopierte ober burd) aubère geiàjnex unb Scaler abnehmen

ließ. Sdjon im 3af)rc 1846, an ber Safjreêberfammtung beê

fünfortigen Sereiueê in Starte, legte Srjb eine reictjhattige
Sammlung foldjer für bie Softümfunbe nicht uuroictjtiger
Silber bor, bie er in ber Sagbmattfapette in Uri, auf Sigi»
flöfterti, St. Slnna in Steinerberg, in Seeliêberg, im hl Sreug
in Sdjrotjg u. f. ro. burdj Scaler Sari Seictjlin bon Sdjwtjg
tjatte fopieren laffen.

Selbftberftänbtict) iuterefficrte fid) ber Sammler Srjb aud)

um bie alte Sanbeêgefchidjte, um djroniftifdje Stitfgeicfjnungen
atter Slrt, um ben Sntjalt ber Satebüdjer unb ber Sanbeê»

redjmmgen, um Sun unb Sreibcn, SBebcn unb Sehen ber

alten Sorfabren in Haue, gelb, Sagb, Srieg unb Sieg, um
SBaffen unb SBetjr, um bie Ijeroorragenben unb einflußreichen
©lieber, fei eê beê Staateê, fei eê ber ©emeinbe ober eingelner

gamitien uub ©efdjtedjter. gür Siograpfjieit bon Scagiftratê»
unb Sriegëperforten trug er bie mauicfjfacfjften Saufteine gu»

fammen. Stjur mar eê freubige Slrbeit, bie Süden in ben

Seitjenfolgen ber Sanbammänner, ber Saubfdjreiber, ber Sedei»

meifter ober ber Sfarrer uub Sirchfjerren, ber ©eiftlidjfeit über»

tjaupt auegufütten. Seancfjeê Sunfel fjat fein Sienenfteiß in
ber Sat aufgehellt, mancfje Satfacfje in baê rictjttge Sidjt gefegt.

Scancfjmal fe|te er au bie tjergcbractjte ©efctjidjtfdjreibung
über bie Stttftefjung unb Sutwidlung ber ätteften Sünbe feine

fritifcfje Sonbe; er tegte feine 3roede( unb Sebenfen iu feinen
Sotteftanen uieber, oft mit tjeiteren Sdjuaden ober bitteren

©loffen begleitet.
Sludj bie Sammlung bon SBappen uub Hauêgeictjen ließ

Srjb fid) angelegen fein. Herrn ^Srofeffor Sr. feome'cjex in
Sertin, bem berühmten gorfcfjer über feauêmaxten unb

gamiliengeictjeu, fonnte er gafjlreidje Seiträge liefern, für
roeldje ber Serliner ©eletjrte bem Sammler roieberfjolt Sauf
unb Srfenntlidjfeit begeigte unb mit ifjm perfönlictj unb fdjrift»
lidj in freunblictjem Serfefjr ftanb.
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Jn den Wallfahrtskapellen fand er zahlreiche alte und

sonderbare Votivtafeln, die er der Kostümkunde wegen eifrig
abkopierte oder durch andere Zeichner nnd Maler abnehmen

ließ. Schon im Jahre 1846, an der Jahresversammlnng des

fünfortigen Vereines in Staus, legte Kyd eine reichhaltige
Sammlung solcher für die Kostümkunde nicht unwichtiger
Bilder vor, die er iu der Jagdmattkapelle in Uri, auf Rigi-
klösterli, St. Auua in Steinerberg, in Seelisberg, im hl. Kreuz
in Schwyz u. s. w. durch Maler Karl Reichlin von Schwyz
hatte kopieren lassen.

Selbstverständlich interessierte sich der Sammler Kyd auch

um die alte Landesgeschichte, nm chronistische Abzeichnungen
aller Art, um den Inhalt der Ratsbücher und der Landes-

rechnnngen, um Tun nnd Treiben, Weben und Leben der

alten Vorfahren in Haus, Feld, Jagd, Krieg und Sieg, um
Waffen und Wehr, um die hervorragenden und einflußreichen
Glieder, sei es des Staates, sei es der Gemeinde oder einzelner
Familien und Geschlechter. Für Biographien von Magistratsund

Kriegspersonen trug er die manichfachsten Bausteine
zusammen. Jhm war es freudige Arbeit, die Lücken in den

Reihenfolgen der Landammänner, der Landschreiber, der

Seckelmeister oder der Pfarrer uud Kirchherren, der Geistlichkeit
überhaupt auszufüllen. Manches Dunkel hat sein Bienenfleiß in
der Tat aufgehellt, manche Tatsache in das richtige Licht gesetzt.

Manchmal setzte er an die hergebrachte Geschichtschreibung
über die Entstehung und Entwicklung der ältesten Bünde seine

kritische Sonde; er legte seine Zweifel und Bedenken in seinen

Collektanen nieder, oft mit heiteren Schnacken oder bitteren
Glossen begleitet.

Auch die Sammlung von Wappen und Hauszeichen ließ

Kyd sich angelegen sein. Herrn Professor Dr. Homeyer in
Berlin, dem berühmten Forscher über Hausmarken und

Familienzeichen, konnte er zahlreiche Beiträge liefern, für
welche der Berliner Gelehrte dem Sammler wiederholt Dank
nnd Erkenntlichkeit bezeigte und mit ihm persönlich und schriftlich

in freundlichem Verkehr stand.
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Selbftbcrftärtblicf) roar Stjb audj Siebhaber älterer Sudjer
unb Scanuffripte. Seine früfjeru Sammlungen fetjeinen eingelne

nidjt unroicfjtigc Hanbfdjriften gegäfjtt gu Ijabeit; idj erinnere

au baê frütjer ber Sirdje Scorfcfjad) gugeftaubene „große
©ebet", baê bor roenigen Satiren bon feinem Srroerber roieber

frfjenfuugêroeife au baê Santonëarctjib Sdjrorjg gurüdgeftettt
roorben ift.

SBie oben auegeführt, tjatte Srjb in feiner Sugenb bon
Scaler göfju einigen Unterricht im 3e^nen genoffen. 3n
Srunnen trat er biet in Serfefjr mit Sanbfctjaftêmalern, bie

itjn mit Sfiggen berfcfjiebener Strt befdjenftert. Sluf alte unb

neue geidjnungen jüar er erpietjt roie eine Sifter auf golb»

glängenbe Sadjen. Sr roußte feinen Seftanb fjieran orbenttich

gu bermehren.

Serbienfttictj roar namenttid) fein Semüfjeti, nictjt nur bereite

©efdjaffeneê gufammengubriirgen, fonbern audj burdj geiàjnex
unb Sealer Slbbitbungen altee bejfen, roofür er ein Sntereffe
tjatte, ale malerifclje alte ©ebäube unb Sauroerfe, Sractjteii»
bilber, £rjpen arte bem Solfe, auê bem ©eroerbe» unb Scititär»
tebeu feiner Sartbêteute, tjerftetten gu laffen.

Hiefür teiftete ifjm borab ber berütjmte Saubfdjaftê» unb

Sauoramamaler grang Sdjmib bon Sdjrorjg bortreffticfje Sieufte.
Sdjmib lebte roodjenlartg in feinem feauê unb arbeitete, ob»

Wohl er fonft geiftig gang geftört roar, mit gleiß ttnb ©efetjid.
Stjb tjielt ifjtt fjoctj in Sfjren unb Sdjmib fuebte eê ifjm reblictj

gu bergetten.
Stud) ber roeniger bebeutenbe Sruber bon grang Sdjmib,

Sabib Slloiê Sdjmib, mar für Stjb Oietfadj tätig ; ebenfo Scaler

Seictjaet göfju, fein einstiger 3eict)nungëlehrer, Sart Seichlin
unb beffen Sofjn Sofef Seicfjtin.

Sluf biefe SBeife gelangte Stjb im Saufe ber Sabre gu
einer bemerfenêroerten Sammlung bon Silbern, borab bom

alten Srunnen unb Umgebung, unb anbern metjr ober roeniger

füuftterifch auegefütjrten ©emälben unb 3eidjuungen aller Slrt.
Seêgteictjen befaß er mehrere gute Seliefê bon bem ber»

fcfjütteten ©olbau, bom Sierroatbftätterfee unb Umgebung, bon
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Selbstverständlich war Kyd auch Liebhaber älterer Bücher
und Manuskripte. Seinc frühern Sammlungen scheinen einzelne

nicht unwichtige Handschriften gezählt zn haben; ich erinnere

an das früher der Kirche Mvrschach zugestandene „große
Gebet", das vor wenigen Jahren von seinem Erwerber wieder

schenkungsweise an das Kantonsarchiv Schwyz zurückgestellt
worden ist.

Wie oben ausgeführt, hatte Kyd in feiner Jugend von
Maler Föhn einigen Unterricht im Zeichnen genossen. Jn
Brunnen trat er viel in Verkehr mit Landschaftsmalern, die

ihn mit Skizzen verschiedener Art beschenkten. Auf alte und

neue Zeichnungen war er erpicht wie eine Elster auf
goldglänzende Sachen. Er wußte seineu Bestand hieran ordentlich

zu vermehren.
Verdienstlich war namentlich sein Bemühen, nicht nur bereits

Geschaffenes zusammenzubringen, sondern auch dnrch Zeichner
und Maler Abbildungen alles Kesten, wofür er ein Interesse
hatte, als malerische alte Gebäude und Bauwerke, Trachten-,

bilder, Typen ans dem Volke, aus dem Gewerbe- und Militärleben

seiner Landsleute, herstellen zu lassen.

Hiefür leistete ihm vorab der berühmte Landfchafts- und

Panoramamaler Franz Schmid von Schwyz vortreffliche Dienste.

Schmid lebte wochenlang in seinem Haus und arbeitete,
obwohl er sonst geistig ganz gestört war, mit Fleiß nnd Geschick.

Kyd hielt ihn hoch in Ehren und Schmid suchte es ihm redlich

zu vergelten.
Auch der weniger bedeutende Bruder von Franz Schmid,

David Alois Schmid, war für Kyd vielfach tätig; ebenso Maler
Michael Föhn, sein einstiger Zeichnungslehrer, Karl Reichlin
und dessen Sohn Josef Reichlin.

Auf diese Weise gelangte Kyd im Laufe der Jahre zu
einer bemerkenswerten Sammlung von Bildern, vorab vom
alten Brunnen und Umgebung, und andern mehr oder weniger
künstlerisch ausgeführten Gemälden und Zeichnnngen aller Art.

Desgleichen besaß er mehrere gute Reliefs von dem

verschütteten Goldau, vom Vierwaldstättersee und Umgebung, von
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ber ©otttjarbftraße biê Stirolo. Siefe tjatte er gu Slnfang ber

1850er Satjre au feexxn Scictjaet Srttttmami in Seelieberg ber»

fauft; er erroarb fie 1856 gurüd. gwei babon, bie ©otttjarb»
ftraße bon Sugern biê Stirolo barftettetib, beräußerte er im

Stuguft 1857 um 310 gr. an ©cmeiubefcfjreibcr Samer in

Slrttj; 1864 taufte er fie abermalê gurüd.
Sei einer Seife nach St. ©alten im Sqfjre 1859 entbcdte

er faft gufällig jene berloren geglaubten Saumanu'fdjen Seliefê
roieber, roclcfje er bor 42 Safjren in ber fraugöfifcfjeir Sdjtoeig
bem Snblifum erflärt tjatte. Slpotfjefer Scheittin befaß fie aite
bem Sacfjtaß feineê Safere, ber fie bon Scartili Saiitnanu um
33 Sublonen erroorbcu (jatte. Sun ließ ihm biefer gitnb feine

Sufje metjr, bie er ihn um 300 gr. an fid) gebradjt tjatte.
Sie beiben Seliefê, ©olbau üor uub nad) bem Sergfturge,
gingen bann im Dftober 1863 um 320 gr. an Herrn Srofeffor
Sr. Honrcrjcr iu Serlin über.

Ser leibenfcbaftliche Sammeltrieb unb bie baburdj bc=

bingten, nidjt geringen Stufroenbungen erfcfjüttertcn nadj uub

naà) bie ofonomifctje Sage beê rafttofen gorfdjerë unb Sompi»
latore. Sr fagt felbft bon fich, baf) er mit ©etb nictjt rootjt

umgttgeljen wußte. Ser Sob feiner grau im Sabre 1853 ber»

fctjlimmerte feine Situation nodj metjr. Sagù fam bie nactj feinem
eigenen ©eftänbnie größte Summfjeit feineê gangen Sebetiâ:
ber im gebruar 1854 bottgogetie, biet gu billige Serfauf feineê

Haufeê unb ©artenê in Srunnen an Scfjrtitjter Safp. Stufbcr»

maur. Seit bitteren Stageit unb frfjmerglidjem SBefj betrauerte
ber nun eirtfam, ofjne eigeneê Henn baftetjenbe ©reië feinen

Seictjtfinn. Seit bitterem Scfjmerg bertieß er fein Haue. Sun
begann für ihn ein füufgefjnjäljrigee, metjr unb roeniger unftetcë
SBanberteben. Salb tjatte er eine Scietroofjnuitg in Srunnen
unb Sngenbohl, um fie nactj einigen Seouaten roieber gu

roectjfeln; batb berbractjtc er einen Seit beê Safjreë ale Haue»
leerer ober feinen Stubien unb Sammlungen obtiegeub, an

fremben Drten ; bietfadj rourbe er Oon treuen, Scitleib fütjlenbeit
greuuben für längere geit gu ©aft gclaben, So roeitte er oft
in 3uru^ bei Hetnr Sr. gafjruer, bem Socfjtcrmann feineê
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der Gotthardstraße bis Airolo. Diese hatte er zu Anfang der

1850er Jahre an Herrn Michael Trnitmann in Seelisberg
verkauft; er erwarb sie 1856 zurück. Zwei davon, die Gotthardstraße

von Luzern bis Airolo darstelleud, veräußerte er im

August 1857 um 310 Fr. an Gemeindeschreibcr Kamer in

Arth; 1864 kaufte er sie abermals zurück.
Bei einer Reise nach St. Gallen im Jahre 1859 entdeckte

er fast zufällig jene verloren geglaubten Banmann'schen Reliefs
wieder, welche er vor 42 Jahren in der französischen Schweiz
dem Publikum erklärt hatte. Apotheker Scheitlin besaß sie ans
dem Nachlaß seines Vaters, der sie von Martin Bcmmann um
33 Dublonen erworben hatte. Nim ließ ihm dieser Fund keine

Ruhe mehr, bis er ihn um 300 Fr. an sich gebracht hatte.
Die beiden Reliefs, Goldan vor nnd nach dem Bergsturze,
gingen dann im Oktober 1863 um 320 Fr. au Herrn Professor
Dr. Homeyer in Berlin über.

Der leidenschaftliche Sammeltrieb nnd die dadurch

bedingten, nicht geringen Aufwendungen erschütterten nach und

nach die ökonomische Lage des rastlosen Forschers und Kompilators.

Er sagt selbst von sich, daß er mit Geld nicht ivohl
umzugehen wußte. Der Tod seiner Fran im Jahre 1853

verschlimmerte seine Situatimi noch mehr. Dazu kam die nach seinem

eigenen Geständnis größte Dummheit seines ganzen Lebens:
der im Februar 1854 Vollzogeue, viel zu billige Verkauf seines

Hanses und Gartens in Arminen an Schnitzler Kasp. Ansdcr-

maur. Mit bitteren Klagen und schmerzlichem Weh betrauerte
der nun einsam, ohne eigenes Heim dastehende Greis seinen

Leichtsinn. Mit bitterem Schmerz verließ er sein HanS. Nun
begann für ihn ein fünfzehnjähriges, mehr und weniger unstetes
Wanderleben. Bald hatte er eine Mietwohnung in Brnnnen
nnd Jngenbohl, um sie nach einigen Monaten wieder zu
wechseln ; bald verbrachte er einen Teil des Jahres als Hanslehrer

oder feinen Studien und Sammlungen obliegend, an

fremden Orten; vielfach wurde er von treuen, Mitleid fühlenden

Freunden für längere Zeit zu Gast geladen, So weilte er oft
in Zürich, bei Herrn Dr. Fahrner, dem Tochtermann seines



berftorbenen greunbeê, beê Dberpoftamtêfaffierê Seetjer ; bann

loieberfjolt in ©ranbberger in ber gamitie beê ifjm ftetë fjitfê»
bereiten Herrn Sfjarleë Sobct be Sturati. Haufig befudjten ibn
©lieber biefer befreunbeten gamitie unb anbere greunbe, roie

bie Saiibfrfjaftëmaler Srofeffor Utrictj uub feol$alb bon 3ütid),
Srofeffor feaupt bon Serlin uub biete anbere.

Sluf ben Sat feiner 3urcï)crîreimoe liquibiertc er fein
fteineê Sermögen unb übergab eê ber Seutenanftalt in güxiäjr
um fid) für feine alten Sage eine Sente gu fictjern.

Slb unb gu umbüfterte guuebmenbe Sränfticfjfeit bie oljire»

fjin etroaë trübe Sluêficfjt in bie 3ufunft; atiein feine Satur
roar im großen gangen gäf) unb gefttitb; eine Sabefur in
Seerceu im Safjre 1856 tjeitte itjn bon feinen rb,eumatifct)en
Seiben. Sactjbem er fdjon im Safjre 1848 bie Setjfraft an
einem Singe eingebüßt tjatte, fürcfjtete er oft, bei feiner leiben»

fdjaftlidjen ©ier nactj Seftüre aller Schriftftüde, nod) gang gu
erblinben. Siefeê Unglüd blieb il)m jebod} erfpart. ©egcuteitë
macfjte fidj nodj in feinen tehten Sebenejafjren bie nie ermübenbe

Seifeluft über Serg unb Sat bon neuem tebtjaft gettettb.
Seit einem Saubêmarm bon Sllagna, Sat Seffia in ^ie--

mont, Seter Sof. gäßter, ber ätjnttcfjen antiquarifdjen Seigungen
roie Stjb ljulbigte unb biete atte italienifche Supferftitfje unb

namentlid) biete Seraamente gefammelt tjaben fott, unterbielt
er Serfefjr. Siefer gäßler roar am 30. Sanuar 1866 geftorben.
Um roo möglidj fidj beffen Sacfjtaß gu fictjern, befctjloß ber 73»

jäfjrige Stjb, bie roeite Sommerreife nactj Sllagna gu magert.
Slm 2. Sluguft ginge über ben Srünig ber ©rimfel gu,

an bem Sofjnegletfctjer fjinunter nach Srieg unb Siêp, bann
in baê Saaëtal binein, über ben Sconte Scoro fjinunter in baê

piemontefifcfje Slngaêcatal nad) Seaciignago. Um nacfj Sllagna
im Seffiatal gu fommen, (jatte ber bon biefem Sergfport übel

gugerictjtete Seifenbe nod) ben Sconte Sürto gu paffiereu getjabt.
Sr ließ eê mit gutem gug bleiben, roaubte fich tatabroärte, Saltanga
gu, nahm fitrgeu Stallai bei bem alleged gaftticfjen Sanbe»

mann Satêfjerrn S- S- Saftet! bon Sdjrotjg iu Sutra, unb fufjr
ben 13. Sluguft nad) Scüio im Scaintal, roo bor 70 Safjren

verstorbenen Freundes, des Oberpostamtskassiers Meyer; dann

iviederhvlt in Grandverger in der Familie des ihm stets
hilfsbereiten Herrn Charles Bovet de Mnralt. Hänsig besuchten ihn
Glieder dieser befreundeten Familie nnd andere Freunde, wie
die Landschaftsmaler Professor Ulrich nnd Holzhalb von Zürich,
Professor Haupt von Berlin und viele andere.

Auf den Rat feiner Zürcherfrennde liquidierte er sein

kleines Vermögen und übergab es der Rentenanstalt in Zürich,
um sich für seine alten Tage eine Rente zu sichern.

Ab und zu umdüsterte zunehmende Kränklichkeit die ohnehin

etwas trübe Aussicht in die Zukunft; allein feine Natur
war im großen ganzen zäh und gesnnd; eine Badekur in
Seewen im Jahre 1856 heilte ihn von feinen rheumatischen
Leiden. Nachdem er schon im Jahre 1848 die Sehkraft an
einem Auge eingebüßt hatte, fürchtete er oft, bei seiner
leidenschaftlichen Gier nach Lektüre aller Schriftstücke, noch ganz zu
erblinden. Dieses Unglück blieb ihm jedoch erspart. Gegenteils
machte sich noch in seinen letzten Lebensjahren die nie ermüdende

Reiselust über Berg und Tal von neuem lebhaft geltend.
Mit einem Landsmann vvn Alagna, Val Sessta in

Piémont, Peter Jos. Fäßler, der ähnlichen antiquarischen Neigungen
wie Kyd huldigte und viele alte italienische Kupferstiche und

namentlich viele Pergamente gesammelt haben soll, unterhielt
er Verkehr. Dieser Fäßler war am 30. Zannar 1866 gestorben.
Um wo möglich sich dessen Nachlaß zu sicheru, beschloß der 73-

jährige Kyd, die weite Sommerreise nach Alagna zu wagen.
Am 2. August gings über den Brünig der Grimsel zu,

an dem Rohnegletfcher hinunter nach Brieg und Visp, dann
in das Saastal hinein, über den Monte Moro hinunter in das

piemontestsche Anzascatal uach Macugnago. Um nach Alagna
im Sessiatal zu kommen, hätte der von diesem Bergsport übel

zugerichtete Reisende noch den Monte Türlo zu passieren gehabt.
Er ließ es mit gutem Fug bleibeu, wandte sich talabwärts, Pallanza
zu, nahm knrzen Stallatz bei dem allezeit gastlichen Landsmann

Ratsherrn I. I. Castell von Schwyz in Intra, und fuhr
den 13. August nach Cevio im Maintal, wo vor 70 Jahren
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fein Sater ale letter Sanbbögt gcamtet tjatte. feexx Stjb fanb
ba frermbticfjfte Stufnatjme. Sine Sctjtt)entour im nämlichen

Herbft, iu Segleitung beê feexxn Slbotf Sourtalèê=Sobct, fcfjloß
ben Seifegtjflue ab.

Sie abnefjtnenbe Setjfraft unb 3lrbeitefäf)igfeit beroogen

Herrn Stjb, feine großen Scanuffripte unb Stfteit, foroie bie

Sfquarett» unb 3eid}nrtngêfamm(mig famt ben Seliefê gum
Serfaufe auêgttbleten. Sielcê babon batte fchon früber feine

Säufer gefuuben. Sen Seft, immerfjiir ein fdjäjjbaree Scatenai
umfaffenb, taufte ber Segierungërat bon Sdjrotjg für baê

Santonêarrfjib um bie Summe bon 1200 gr.
Sie Setbftbiograpfjie Stjbë fctjließt mit folgenben he»

geidjnenben SBorten:

„Sen 20. Seärg (1867) tjabe ictj meine Scanuffripte unb

materifetje Sammlung an feexxn Strdjibar Scartili Sottjing
abgegeben uub bamit ift meine Sebenëgefcfjicfjte beeubigt".

gelir. Sonat Sttjb ift fein bafjubredjenber ©cfdjidjtêforfcfjer
unb fein namfjafter ©efdjittjtêfdjrciber geroorben. Saê Haupt»
berbienft feiner fleißigen, metjr atê 20jäbrigen Sätigfeit auf
biefem ©ebiet liegt in feinen Solteftaneeu, bie nafjegu 20 große

gotto» unb Duartbänbe bitben. Sieteë, baê er obne Sidjtung
unb ofjne Südfidjt auf 3uget)örigfcit in feine Sammelbüdjer
eintrug, entbefjrt jegticfjen .SBerteê; baê meifte trägt ein Oott»

fommeneê Sofatgepräge. Slttein trotjbem fiub feine Sammtuugen
fd)ä|bar. Sie bergen für ben Sofalforfdjer, für ben Suttur»
fjiftorifer, für gamitien» unb Sotfëgefcfjidjte ebenfo reictjfjattige
roie fjumorbolte unb pifaute Setaitë, loafjrc Sbetfteiue unter
bielem roerttofem Sctjutt, reictjtjattige Srgaberu in totem ©e=

ftein. Sie Sdjreibioeife bee gorfdjers roar fcfjlidjt unb eiitfad),
ein farfaftifcfjer, meift aber redjt gemütbotter Son fließt auê

feiner geber. Stn altgemeineu tragen feine felbftäubigen fteinen
Slrbeiten ein gefätttgee, fjeitereë Sotorit, baê feinem Stjarafter
entfprictjt. Seê Sebeuê Scütjfate, namentlich bie in feinen

legten 15 Sebenêjaljren oft bteifchroer auf ben ©reifen brüden»
ben büftern Sctjatten gänglicfjer Serarmuug, liegen tief auêge»

prägt in bieten feiner Sintragungeu. Slber bie Schatten roidjen
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sein Vater als letzter Landvogt geamtet hatte. Herr Kyd fand
da freundlichste Aufnahme. Eine Mythentonr im nämlichen

Herbst, in Begleitung des Herrn Adolf Pourtalès-Bovet, schloß

den Reisezyklus ab.

Die abnehmende Sehkraft und Arbeitsfähigkeit bewogen

Herrn Kyd, seine großen Manuskripte und Akten, sowie die

Aquarell- und Zeichnungssammlung samt den Reliefs znm
Verkaufe auszubieten. Vieles davon hatte schon früher seine

Käufer gefunden. Den Rest, immerhin ein schätzbares Material
umfastend, kanfte der Regierungsrat von Schwyz für das

Kantonsarchiv nm die Summe von 1200 Fr.
Die Selbstbiographie Kyds schließt mit folgenden

bezeichnenden Worten:
„Den 20. März (1867) habe ich meine Manuskripte und

malerische Sammlung an Herrn Archivar Martin Kothing
abgegeben uud damit ist meine Lebensgeschichte beendigt".

Felix Donat Kyd ist kein bahnbrechender Geschichtsforscher
nnd kein namhafter Geschichtsschreiber geworden. Das
Hauptverdienst seiner fleißigen, mehr als 20jährigen Tätigkeit anf
diesem Gebiet liegt in seinen Collektaneen, die nahezu 20 große

Folio- und Quartbände bilden. Vieles, das er ohne Sichtung
und ohne Rücksicht anf Zngehörigkeit in seine Sammelbücher
eintrug, entbehrt jeglichen Wertes; das meiste trägt ein

vollkommenes Lokalgepräge. Allein trotzdem sind seine Sammlungen
schätzbar. Sie bergen für den Lokalforscher, für den Knltur-
historiker, für Familien- nnd Volksgeschichte ebenso reichhaltige
wie humorvolle nnd pikante Details, wahre Edelsteine unter
vielem wertlosem Schutt, reichhaltige Erzadern in totem
Gestein. Die Schreibweise des Forschers war schlicht und einfach,
ein sarkastischer, meist aber recht gemütvoller Ton fließt aus

seiner Feder. Jm allgemeinen tragen seine selbständigen kleinen

Arbeiten ein gefälliges, heiteres Kolorit, das seinem Charakter
entspricht. Des Lebens Mühsale, namentlich die in seinen

letzten 15 Lebensjahren oft bleischwer auf den Greifen drückenden

düstern Schatten gänzlicher Verarmnng, liegen tief ausgeprägt

in vielen seiner Eintragungen. Aber die Schatten wichen
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halb roieber bor ber immer unb immer roieber burcfjbriugenben,
angeborenen Hetgenefröfjticfjfeit beê Seanneê, uub bor ber Seit»

ttatjme eineê Sreifeê toaderer, ftetê fjitfêbereiter greunbe, bereu

unroanbelbare Slntjängtictjteit bem alten Scanne bie Ie|ten Sage
feineê Sebenë erfjeUte.

Sun nodj ein SBort bon feiner Sammlung bon Slquarellen
unb 3eidjmittgen aller Slrt. Sie Sotteftion, roetcfje ber Sauton
Scfjrorjg 1867 erroarb, enthält neben recht guten Silbern uub

trefftictjen Sfiggen biele mirtberroertige Sadjen, tjeitere Silber
unb Stjpen auê bem früfjern Sctjiffmaunê » Stilleben bon
Srunnen, lieblicfje Saubfdjaftêbitber unb freuubtict) anmutenbe

3eid)nuugen ber alten SBofjnfjäufer im Scfjrorjgertal. Sluf
feinen gall roerben biefe Stjb'fcfjen fjiftorifcfjeu Sammlungen,
Stubien unb Sfiggen je einen Sattaft in ben Stftentjaufeu beê

Sautonêarcfjibê Sdjrotjg bilben, fonbern bie ^öffentlich nie auê»

fterbenbe gxxxxft ber Stìnger ber ©efctjictjtêforfdjung unb ber
bilbenben Sunfte roerben ber Sebörbe beê Santone Scijrotjg
attegeit für bie Srroerbrmg unb forgfame Slufberoabnmg biefer
greuben» unb Sorgenfinber beê att ^ßofttjatterS gelir. Souat
Stjb beften Sauf roiffen.

^ ^c=s s^
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bald wieder vor der immer und immer wieder durchdringenden,
angeborenen Herzensfröhlichkeit des Mannes, und vor der

Teilnahme eines Kreises wackerer, stets hilfsbereiter Freunde, deren

unwandelbare Anhänglichkeit dem alten Manne die letzten Tage
seines Lebens erhellte.

Nun noch ein Wort von seiner Sammlung von Aquarellen
und Zeichnungen aller Art. Die Kollektion, welche der Kanton
Schwyz 1867 erwarb, enthält neben recht gnten Bildern und

trefflichen Skizzen viele minderwertige Sachen, heitere Bilder
und Typen aus dem frühern Schiffmanns - Stilleben von
Brnnnen, liebliche Landschaftsbilder und freundlich anmntende

Zeichnungen der alten Wohnhäuser im Schwyzertal. Auf
keiuen Fall werden diese Kyd'schen historischen Sammlungen,
Stildien und Skizzen je einen Ballast in den Aktenhaufen des

Kantonsarchivs Schwyz bilden, sondern die hoffentlich nie
aussterbende Zullft der Jüuger der Geschichtsforschung und der
bildenden Künste werdeil der Behörde des Kantons Schwyz
allezeit für die Erwerbung nnd sorgsame Aufbewahrung dieser

Freuden- und Sorgenkinder des alt Posthalters Felix Donat
Kyd besten Dank wissen.
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