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Der Kirchenliedkomponist Adolf Lohmann (1907-1983) 

Zur bodoutung seines musikalischen Nachlasses* 

Wi lhe lm Schepping 

13 Jahre nach dem Tode A d o l f Lohmanns, des bedeutendsten katholischen 
Kirchenliedkomponisten der 30er bis 60er Jahre unseres Jahrhunderts, der aber 
auch als Chorkomponist , Chor- und Singlcitcr, Musikpädagoge und Heraus
geber hervorgetreten ist, wurde i m M a i 1996 sein gesamter künstlerischer 
Nachlaß u n d seine Bibliothek von der Görres-Gesellschaft angekauft u n d der 
Bibliothek bzw. dem Archiv des Instituts für Musikalische Volkskunde an der 
Universität zu Köln' auf vertraglicher Basis als Leihgabe zur Aufbewahrung, 
Verwaltung und fachlichen Betreuung anvertraut. 

Der Nttcliliiß im Überblick 

Der Nachlaß enthält i n zwölf verschiedenen Sparten folgende Materialien: 
1. Bibliothekarischer l e i l : ca. 1030 Druckt i tc l : ca. 615 geistliche, 415 profane Ti

tel: Bücher, Liederbücher, Zeitschriften, Noten, Liedblatt-Editionen u. a., 
darunter - oft i n Mehrfachexemplaren bzw. i n verschiedenen Auflagen -
die von Lohmann selbst als Autor oder Koautor, Herausgeber oder Mither
ausgeber geschaffenen bzw. betreuten Publikationen; so als wichtigste: Das 
graue Singeschiff, 1934; Erbe und Aussaat. Lieder des Volkes, 1936; Kirchenlied 
[1], 1938; Tonsätzc zum Kirchenlied, 1939; Wcihnaciiis-Singcbiich 1,1940; Alien-
herger Singebuch, 1948; Die Liedergarbe h/.w. Das Siiigeschiff, 1958; Kircheniied-
pßege, 1962; 33 Pscdmiieder des Kaspar Uienberg, 1963; Kireheniied II, 1967; 
Weihnachts-Siugebuch II, 1972. 

2. Ca. 250 Schaliplatten, davon ca. 100 hyrnnologisch bedeutsam, danmter 
auch eine Reihe von Schallplatten m i t Singgruppen bzw. Chören unter Lei
tung Lohmanns; ca. 40 Schaliplatten m i t geistlicher Musik einschließlich 
Orgelmusik; ca. 25 Schallplatten Religiöse Folklore; ca. 85 Schallplatten m i t 
profanen Liedern u n d Liedsätzen. 

* D e r v i > r l i c ^ L ' n d e B e i t r o ^ is t d i e ü b e r a r b e i t e t e F a s s u n g e i n e s V o r t r a g s , d e r a m 1.10.1996 a u f d e r 
J a h r e s t a g u n g d e r t i ö r r e s - C i e s e l l . s c h a t t i n M a i n z i m K ä h m e n d e r S e k t i o n t ü r M i i s i k w i s s e n s c h a t t 
g e h a l t e n w u r d e . 

1 D a s v o n P r o f . D r . E r n s l K l ü s e n 1963 i n s L e b e n g e r u f e n e , 1964 d e r n e u g e g r ü n d e t e n P i i d a g o g i -
s e h e i i H o c h s c h u l e N e u ß a n g e s c h l o s s e n e , d a n n 19S6 m i t s e i n e m J- 'ersonal v o n d e r U n i v e r s i t ä t 
z u K ö l n ü b e r n o m m e n e u n d d e m d o r t i g e n S e m i n a r t ü r M u s i k u n d i h r e D i d a k t i k a n g e g l i e d e r t e 
I n s t i t u t , d a s n a c h K l ü s e n v o n P r o f . D r , C ü n l h e r N o l l u n d sei t 1992 v o m V e r f a s s e r g e l e i t e t w i r d , 
h a t s e i n e n S c h w e r p u n k t se i t B e g i n n i n d e r L i e d - u n d S i n g f o r s c h u n g , w o b e i d a s h i s t o r i s c h e 
L i e d w i e L i e d u n d S i n g e n i m 20 . J a h r h u n d e r t g l e i c h e r m a ß e n Ciegen .s tand s e i n e r B e m ü h u n g e n 
s i n d , u n d z w a r i n b e i d e n S e k t o r e n : d e m p r o t a n e n w i e d e m r e l i g i ö s e n L i e d . S p e z i e l l e F o r 
s c h u n g s f e l d e r s i n d I I . a. d i e A u . s w i r k u n g e n d e r P o l i t i k a u f L i e d u n d S i n g e i i i m 20. J a h r h u n d e r t 
- e b e n f a l l s i n b e i d e n S e k t o r e n u n d d i e W a n d l u n g e n d e s S i n g r e p e r t o i r e s i r n a u ß e r s c h u l i s c h e n 
r e l i g i ö s e n u n d p r o f a n e n w i e a u c h i m s c h u l i s c h e n B e r e i c h . 
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3. Eine größere Anzahl v o n Tonbändern (bisher noch nicht identifiziert} , dar
unter vermutl ich hyrnnologisch, musikgcschichtlich, geographisch, i itur-
giegeschichtlich und jugendkundllch wichtige Schalldokumente. 

4. Autographe von ca. 400 Liedern bzw. Tonsätzen Lohmanns sowie Skizzen 
u n d Entwürfe v o n Liedmelodien, fast alle exakt datiert u n d z u m Teil m i t 
Ortsangaben der Entstehung verschen, soweit Lohmann sie nicht in Düs
seldorf schuf. 

5. Zahlreiche fremde u n d eigene Autographe von Liedkompositionen bzw. 
Tonsätzen der meisten Liedautoren von Kirchenlied f l ] und I I , Weihnachts-
Singebuch 1 und I i , 33 Psalmlicder und weiteren Liededitionen: eine interes
sante Autographensammlung, zum Teil mi t Änderungen und Korrekturen 
u n d der zugehörigen Korrespondenz i m d insofern v o n spezieller d o k u 
mentarischer Bedeutung. 

6. Schriftwechsel - überwiegend nach Jahrgängen geordnet, einschließlich 
Gratulationspost zum 60., 65., 70., 75. Geburtstag und den Kondolationen 
z u Lohmanns Tod, m i t oft sehr wicht igen biographischen, hymnologi-
schen, pädagogischen und liturgicgcschichtliehen Hinweisen. 

7. Verlags- und urheberrechtliclie Angelegenheiten einschließlicli Verlagsab
rechnungen und AbdruckUzenzen. 

8. Liedtexte, Psalmtexte i m d Texte zu deutschen Mcßlicdern i n großer Zahl 
von verschiedensten Textautoren, darunter von den A u t o r e n Eingesandtes, 
aber auch von Lohmann Gesammeltes. 

9. Zahlreiche, noch weitgehend ungeordnete und zum Teil ungesichtete hek-
tographe Kopien i m d Abschriften v o n Liedern bzw. Liedsätzen i m d -stim
men, die überwiegend als Aufführungsmaterial bzw. als Licdblättcr für Of
fene Singen dienten. 

10. Biographische Materialien verschiedenster A r t bis h i n z u Zeugnissen, Ur
kunden, Rentenangelegenheiten, Lebensläufen u n d einem interessanten 
l'ätigkcitsbericht als Lehrer, geschrieben für die NS-Schulbchördc. 

n . Notizblätter in einer alten Leder-Paßhülie ( D I N A 6) mi t graphischen Skiz
zen und Melodieentwürfen, fachlichen Notizen, Verlaiifsprogrammen für 
Singstrmden, Wegebeschreibimgen, Adressen sowie Witze-Stichwörtern 
u n d Schüttelreimen, die einige wenige materialc Zeugnisse des erfri
schenden rheinischen Humors Lohmanns sind. 

12. Eine spezielle Mappe m i t zahlreichen Moritaten, größtenteils in eigenen 
sauberen Text- u n d Notenabschriften bzw. -transkriptionen, vermutl ich für 
ein Editionsprojekt bestimmt. Darunter findet sich eine, insofern historisch 
bedeutsam gewordene Mori tat , als ihre MeU>die die Vorlage des als ver
pflichtender NS-Nationalhymnen-Zusatz fungierenden Horst-Wessel-Lie
des Die Fahne hoclP bildet: 

2 S iehe d d / u u . d . H . K u r / k e , H y m n e n u n d L i e d e r d e r D e u t s e h e n , M a i n / 1990, s p e z i e l l K a p i t e l 
V I : D a s H o r s t - W e s s e l - L i e d , S. 126-150 ; W . S c h e p p i n g , A n n o t a t i o n u n d K o n n o t a t i o n i m o p p o 
s i t i o n e l l e n I . i r d d e r N S - / e i t , i n : R e s i s t a n c e t o N a t i o n a l S o e i a l i s m : K u n s t u n d W i d e r s t a n d . I ' o r -
s c h u n g s e r g c b n i s s e u n d E r f a h r u n g s b e r i c h t e . T h i r d N o t t i n g h a m S y m p o s i u m , h r s g . v . H . Sief
k e n / H . V i e r e g g , M ü n c t i e n 1995, S. 171-210, s p e z i e l l S. 173 f f . u n d A n m . 4 . 
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Wie schon diese Übersicht erkcm-icn läßt, w i r d m i t diesem Nachlaß ein u m 
fangreicher Materialbestand allen interessierten Wissenschaftlern zur N u t z u n g 
u n d Auswertung zugänglich, der, wie zu zeigen ist, einerseits für die H y m n o 
logie u n d die Liturgiewissenschaft von erheblicher Bedeutung ist, andererseits 
für die Musikalische Volkskunde, speziell ihre Lied- u n d Singforschung i m re
ligiösen u n d profanen Bereich, und damit auch für die Jugend musik- und Zeit-
gcschichtsforschung, zumal zur NS- u n d Nachkriegs-Epoche. U n d die reichen 
Notenbestände sind sowohl fürdie Musikpädagogik als auch für die kirchliche 
u n d profane Musikpraxis von großem Nutzen. 

Lf4;cf7 W/71./ Wirken Lohnuinns 

So bekannt geworden u n d viel gesungen Eohmann mit seinen Liedern auch 
war und z u m Teil noch heute ist, so wenig weiß m a n vielfach - wie dies ja im 
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Grunde i m Bereich des profanen wie des religiösen Gebrauchslieds durchaus 
charakteristisch ist - in/wischen vor allem i n der jüngeren Generation von die
sem Autor . Daher erscheint es notwendig , zunächst knapp und komprimier t 
einige biographische Informationen zu vermit te ln ' . 

Lohmann war gebürtiger Düsseldorfer. A m 10. Januar 1907 wurde er dort als 
Sohn eines Versicherungsbeamten geboren u n d besuchte in Düsseldorf Vor
schule u n d Oberrcalschule, die er 1926 mit dem Abi tur abschloß. Ks folgte ab 
1927 ein Lehramtsstudium an der erst i m Jahr zuvor gegründeten Pädagogi
schen Akademie i n Bonn, i m Fach M u s i k bei den namhaften Professoren Jo
seph Klövckorn und Ben Esser, in Laute - „seinem" Instrument - und Tabula-
turkunde bei dem prominenten Lautenisten, Blockflütisten u n d Herausgeber 
Alter Mus ik , Pranz Julius Giesbert (1896-1972). 

Abgeschlossen w u r d e das Studium - übrigens mi t einer als Kopie im Nach
laß befindlichen Examensarbeit im Fach Musik über Das (ieutsclw Marienhed -
durch die erste Lehramtsprüfung 1929 i n Bonn, in deren Zeugnis Lohmann die 
Zusatzbeurteilung „Zur Erteilung des Musikunterrichts sehr gut befähigt" er
hielt, und durch die zweite Lehramtsprüfung, die, wie damals üblich, aber sehr 
viel später, nämlich erst 1936, i n Düsseldorf abgelegt wurde . 

Seit 1929 war Lohmann im Volks.schuldienst tätig, bis 1937 an insgesamt 15 
verschiedenen Schulen, vorwiegend i m Raum Düsseldorf. 1937 erfolgte durch 
den Schulrat - einen offenbar z u m fanatischen Nationalsozialisten geworde
nen ehemaligen Priester - eine Strafversetzung des Nicht-Parteigenossen aus 
politisclien Gründen, zu seinem Glück aber nach Goch am - sehr „katholi
schen" - Niederrhein. Der Versetzungsgrund"*: Lohmann hatte sich geweigert, 
ein antikirchliches bzw. antiklerikales Pamphlet zu verfassen. 

Dennoch setzte er auch von Goch aus seine musikalische Jugendarbeit inten
siv fort u n d blieb i n enger Verbindung z u m jugendhaus Düsseldorf. Auch die 
Kompositions- und Ldilionstätigkeit fand keine Unterbrechung. 

Weniger bekannt ist bislang der Kontakt, den Lohmann, Georg Thurmair 
u n d Josef D i c w a l d während der Arbeit am Kirchenlied [1] m i t Kreisen der Ka-

3 N u b c i i b i ü ^ r i i p l i i s d i v n U n t e r l a g e n a u s d e m N a c h l a ß - d a r u n t e r e i g e n e k u r z g e f a ß t e D a r s t e l 
l u n g e n s e i n e s L e b e n s l a u f s , U r k u n d e n , S e h r i f t w e e h s e l u n d N a r h n i f e - s i n d f o l g e n d e S r h r i f t e n , 
d i e s i e h e b e n f a i k a l l e i m N a c h l a ß b e f i n d e n , b e r ü c k s i c h t i g t w o r d e n : A . W e i l e r , A d o l f L o h 
m a n n - 70 Jahre , i n : a d m a r g i n e m . R a n d b e m e r k u n g e n z u r M u s i k a l i s c h e n V o l k s k u n d e , N r . 36, 
1976, S. 1 f . ; W e l l e r , W e r k v e r / . e i c h n i s A d o l f L o h m a n n , i n : S t u d i e n z u r M u s i k g e s c h i c h t e d e s 
K h e i n l a n d e s , B d . 5, h r s g . v o n h . K l ü s e n , K ö l n 1978 { - B e i t r ä g e z u r r h e i n i s c h e n M u s i k g e s c h i c h 
te 119) , S. 109-149; K l ü s e n , A d o l f h o h m a n n z u m G e d ä c h t n i s , i n : a d m a r g i n e m , N r . 5 2 , 1 9 8 4 , 8 . 
1 ( L e i t a r t i k e l ) ; J. D i c w a l d , K l e i n e L o b r e d e a u f A d o l f L o h m a n n z u d e s s e n 70. G e b u r t s t a g u n d 
z u r V e r l e i h u n g d e s O r d e n s d e r R i t t e r v o m h e i l i g e n S y l v e s t e r a n l ä ß l i c h d e r S t u n d e d e r W e r k 
g e m e i n s c h a f t L i e d u n d M u s i k a m 7. j a n u a r 1977 i n A l t e n b e r g , i n : I n f t i r m a t i n n e n d e r W e r k g e 
m e i n s c h a f t I , ied u n d M u s i k , I l e f f 1 . 1977, N r . 13, 8 . 17-24; d a s s . z, T . a u c h i n : E i n G a s t a u f E r 
d e n : G e o r g T h u r m a i r M a h n e r . R u f e r . R e b e l l , h r s g . v . E. T l i u r m a i r , E g g e n f e l d e n - B u x h e i m 
1986, S. 93 -100 ; G . T h u r m a i r , E r b e u n d A u s s a a t . A d o l f L o h m a n n t , i n : K i r c h e n z e i t u n g f ü r d a s 
E r z b i s t u m K ö l n , N r . 45, 1983, S. 1 1 ; H . - G , l ' r e i m u t h , „ . . . m u ß h a b ' n e i n t a p f e r s H e r z e " , / u m 
T o d e s t a g v o n A d o l f L o h m . a n n . S e n d c - M a m i s k r i p l D e u l s c h l a n d f u n k z u r 8 c n d i i n g a m 
1 9 . 1 0 . 1 9 8 5 . 

4 A u s k u n f t v o n F r a u T h e k l a L o h m a n n , D ü s s e l d o r f . 
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tholischen Jugend i n der Diözese L i m b u r g hatten. Zeitzeugen^ erinnern sich an 
die Erprobung neuer Lieder u n d der Chorsätze dazu i n Wiesbaden, w o 1935 
trotz der Repressalien durch die Nationalsozialisten ein katholischer Kantaten
kreis gebildet w o r d e n war. Nachhaltige Erlebnisse i n dieser schweren Zeit m i t 
eindeutigem Bekenntnischarakter waren die sogenannten Singetage m i t Loh
mann, so 1938 i n der durch die Pflege des germanischen Choraldialekts 
berühmten St. Valentinuskirche z u Kiedrich i m Rheingau u n d 1939 i m Georgs
hof zu L i m b u r g . Aus dieser Zeit stammt das folgende Eoto: 

A b b i l d u n g 2 

1939 heiratete er die Tanzpädagogin Thekla Diemer, die heute noch i n Düs
seldorf lebt. Sie war Dozentin für Bewegung u n d Tanzerziehung an der Fach-
hochschuie für Soziaipädagogik Düsseldorf. 1941-1945 folgte der Kriegsdienst, 
zunächst i n der Reiter- u n d Radfahrschwadron i n Stargard, später u . a. auch i n 
Frankreich, w o Lohmann - wie aus einer Korrespondenz i m Nachlaß hervor-

5 M i t t e i l u n g v o n G ü n t h e r M a s s e n k e i l . S i e h e d a z u a u c h W . M ü l l e r , D i e E r b e n d e s b l i n d e n G i 
g a n t e n . I n M e m o r i a m F r a n z S teber . K a t h o l i s c h e J u g e n d i n W i e s b a d e n v o n 1929 b i s 1939 u n t e r 
b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r S t u r m s c h a r d e s J u n g m ä n n e r v e r b a n d e s , P r i v a t d r u c k W i e s 
b a d e n 1 9 9 1 . 
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geht - u . a. i n Li l le m i t einem ad hoc-Chor aus Nachrichtcnhclfcrinncn u n d 
Soldaten Weihnachten 1943 sogar eine weihnachtliche Chormusik aufführte. 
Wie musikalisch aktiv Lohmann auch darüber hinaus als Soldat war, belegen 
nicht weniger als 30 Liedkomposit ionen aus dieser Zeit''. 

Nach Kriegsende u n d der baldigen Rückkehr aus kurzer amerikanischer Cic-
fangenschaft nach Cloch, w o er „ausgebombt" worden war, nahm er den Schul
dienst u n d seine musikalischen Aktivitäten dort glelcii wieder auf und grün
dete - wie zwei Gochcr Gewährsleute mitteilten' ' - einen sehr aktiveti Jugend
chor, der m i t ca. 100 Jungen und Mädchen bis 1949 unter Lohmanns Leitung 
fortbestand. 

i m Jahre 1949 erlangte Lohmann seine Rückverset/ung nach DüsseldorP 
und war hier dann vor allem als M u s i k Fachlehrer an verschiedenen Volks
schulen, später darüber hinaus als Fachberater f ür Schulmusik, als Schulbuch-
Gutachter, i n der Aus- u n d Fortbi ldung der Lehrer sowie als Chor- und Singc-
leiter tätig. Nach seiner Pensionierung (1972) führte er noch für einige Zeit 
seinen Schuldienst weiter u n d blieb bis zuletzt musikalisch u n d musikpädago
gisch auch in der Öffentlichkeit aktiv. Er starb am 19, Oktober 1983 in Düssel
dorf. 

Nachzutragen bleibt, daß Lohmann eigentlich Künstler bzw. Kunsterzieher 
hatte werden wol len u n d sein ganzes Leben lang auch immer wieder gezeich
net und gemalt hat - vorwiegend Aquarelle. Daß er dennoch Musiker wurde, 
ist einerseits der Tatsache zu verdanken, daß nach d e m A b i t u r an der Kimst-
akadcmic Düsseldorf kein Studienplatz zu erringen war, z u m anderen, daß er 
in der Jugendmusikbewegung seit 1926 sehr intensiv - u n d zwar über den Fin-
kensleiner Bund Walther Hensels, ferner in Kontakt mi t Fritz Jodes Musiknntcn-
gildc und mit d e m katholischen Jugendbund Neudeutschland - mi t Lied und 
Singen in Rerüfirung gekommen war u n d auch früh schon erste Komposi t i 
onsversuche unternommen hatte. 

Was i h m an musikalischer A u s b i l d u n g das ja relativ kurze, wenn auch musi
kalisch besonders effektive Lchramtsstudium i n Bonn noch nicht vermittelt 
hatte, holte Lehmann i m Selbststudium nach: als ein - wie auch Tagcmgsmit-
schriftcn und verschiedenste Not izen i n seinem Nachlaß belegen - immer be
gierig Lernender, „Seine musiktheoretischen Kenntnisse u n d sat/.technischen 
Fertigkeiten erwarb er sich hauptsächlich durch ein intensives S tudium an den 
Werken der alten Meister."'^ Vor allem aber w u r d e die ebenso lebendige wie 
vielseitige Sing- und Musizierpraxis i n der katholischen Jugendbewegung je-

b V f ^ l . W e i l e r , A d o l f L o h m . i n n - 70 \nhre, S. 1 . 
7 Br iefe v o n P a u l D y e k i n n i m v . 2 9 . 9. 1949 u n d A n t o n W o u t e r s , ( I n r h , v . 2 2 . 1 . 1 9 H 4 i m N a c h l a ß . 
8 Prof . I ' a u l M i k a t e r g ä n z t e i m A i i s e h l u ß a n d i e s e s R e f e r a t a u f d e r M a i n z e r G e n e r a l v e r s a m m 

l u n g 1996 d e r G ö r r e s g e s e II s c h a f f d i e A u s f ü h r u n g e n d u r c h d e n H i t i w e i s , d a ß es i h m s p ä t e r a l s 
N R W - K u l l u s i n i n i s t e r g e l u n g e n se i , d a s b i s d a t o b e a m t e n r e c h t l i c h n o c h n i c h t g e s i c h e r t e 
D i e n s t v e r h ä l t n i s L o h n u i n n s a l s L e h r e r e n d g ü l t i g a b z u s i r h e r n . l , t . U r k u n d e i m N a c h l a ß ge
s c h a h d i e s n o c h g e r a d e r e c h t z e i t i g v o r L o h n u i n n s P e n s i o n i e r u n g z u m 31.4 .1972. 

9 W e l l e r , A d o l f I o h m a n n - 70 [ a h r e , S. 1 , 

file:///nhre
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ncr Zeit, getragen u n d gefördert v o m Jugendhaus Düsseldorf, dessen Mitar
beiter er wurde, für hohmann ein großartiges l ern- und Testfeld - u n d damit 
auch ein sehr effektives Korrektiv, zumal nachdem er die musikalische Betreu
u n g der Spielschar des Bühnenvoiksbundes i n Düsseldorf übernommen hatte, aus 
der später die unter seiner Leitung musikalisch sehr aktive Sing- und Spielge
meinde DiisseWer/'hervorging. 

Lohmanns frühes Liedschaffen 

Der Nachlaß weist aus, daß sich Lohmann ciffenbar zuerst an das Kompo
nieren geeigneter Tonsätze zu Liedern anderer Autoren heranwagte, was ei
nem Bedarf entsprach, der aus dem breiten vokalen und instrumentalen Reser
voir der katholischen Jugend i m Umkreis des Jugendhauses Düsseldorf er
wuchs. Erste veröffentlichte Tonsätzc datierten aus d e m Jahre 1929 zu Laufet ihr 
Hirten und Drei Weise zogen, also zu Liedern des Weihnachtsfestkreises. 

Damit käme die Erschließung seines Liedschaffens auf der Basis entspre
chender Materialien i n seinem Nachlaß - schon v o n der Schaffcnschronologic 
gelenkt - zuerst z u m Sektor des geistlichen Liedes. Denn da das geistliche Lied 
auch insgesamt gesehen I .ohmanns zentraler Schaffensbereich ist - das Werk
verzeichnis Alfons Wellers, das allerdings noch ergänzungsbedürftig erscheint, 
weist von den insgesamt 510 Lied- bzw. lönsatz-Kompositionen Lohmanns 
340 (nach einer September 1985 erstellten A u f l i s t u n g des Kantoren-Ehepaars 
Engeländer, Bergisch-Gladbach, das sich besondere Verdienste u m eine erste 
Ordnung des Nachlasses errang, sind es sogar 770) als geistlich, 170 als profan 
aus - , ist dieser Bereich auch im Nachlaß besonders materialreich dotiert, u n d 
zwar i n den meisten der oben aufgelisteten Nachlaß-Sektoren. 

i n nachfolgender Darstellung soll trotz des ebenfalls umfangreichen prota
nen l.iedschaftens die besondere Bedeutung dieses geistlichen Liedkomplexes 
im Vordergrund stehen. Methodisch w i r d dabei - i m Sinne paradigmatischen 
Vorgehens - der Schwerpunkt auf die wegen ihres politi.schcn Kontextes be
sonders faszinierende und vitale Frühphase des geistlichen Liedes der 1930er 
Jahre gelegt - eine Phase, die sogar durch eine v o n Lohmann maßgeblich mi t 
geprägte, zwischen 1934 und 1939 vcröffenllichte eigene Serie von 40 Schall-
platten des Jugendhauses Düsseldorf mi t originalen Tonbelegen aus dieser 
Zeitspanne auch akustisch eindrucksvoll dokumentiert ist^". Es ist eine Lied
epoche, von der D i c w a l d als ein Lohmann besonders verbundener Zeitzeuge 
zu Recht festgestellt hat: „Man muß den Druck und Terror damaliger Zeit 
selbst erlebt haben, u m nachzuempfinden, welche Impulse von diesen Liedern 
ausgingen."" 

Gbwohl also Geistliches in Gestalt von Tonsätzen zu Weihnachtsliedem am 
Anfang von Lohmanns kompositorischen Aktivitäten stand, ist vorauszu-

l U S t i m m e n d e r J u g f i i d . S c h a l i p l a t t e n de.s K a t h u l i s c h e n J u n g m ä n n e r v e r b a n d e s D e u t s c h l a n d , T e -
l e t u n k e n t i m b i I , A u s i i e t e r u n g J u g e n d h a u s i X i s s p i d o r t e . V . , 19,34-1939. 

11 D i e w a l d , K l e i n e L o b r e d e a u f A d o l f L o h m a n n z u d e s s e n 70 . C o b u r l s t a g , S. 18. 
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schicken, daß sein Schaffen als Melodieautor nicht m i t geistlichen Liedern be
gann, sondern 1929 m i t einem Fahrtenlied: dem Seemannslied Flink auf. Die luf
tigen Segel gespanntl Es w u r d e gleich ein „großer W u r f " , geht man v o n der 
durch Abdrucke i n den meisten Jugendliederbüchern seit den 1930er Jahren 
belegten immensen Beliebtheit aus. Von den Vielen, die es sangen, war w o h l 
k a u m jemandem bewußt, daß auch dieses Lied v o n Lohmann stammte. 

A b b i l d u n g 3 

SUnP aufl Ä l e l u f — t i - f l e n © t - g c l gtfpannt! OTic 

f l lE -gcn wie D ä - g e l o o t t © i c a n J j u © t t a n 5 , mir w n - j c n auf 

•Stltl—Un u m f i l i p p ' uns Klff, mir [ja—ben Sao ©diiff 

n a s s e m Pfiff Im flSnffj mit f 8 n — n r n aas Fein 

2 . öee Rlabaute tmann l(t tin maiFccec (Bcift, 6tc nllr« Im ©dilffe 
gdl tflbcen btif t, becilbttnll, Obecall mit u n s relff, mit Stm ©diiffs/ 
fapiian flinP itlnf t unb fpcift: beim © t e u r r m a n n (ibt er unb roatlit 
ble n a i l j l , unb Im obec(ten W a f f , roenn bae HIettec Pcadii. 

3. y(l'B HOettcr Plac unb ble S a b « gelingt, fo nimmt er ble (Beige 
unb tanjt unb fprlngt, unb alles m u f auf btm jDcif fiil) Icbroing'n, 
unjäbllgc feiige t lebcr ling'n; nltbt © l u r f n , nitlit I H u t m , Ipn jitbt 
nitbis a n : W i r baben bcn mabcen Rlabnutccmann. 

4 . fiel, PIctterr er! © e l ble © e e audt fo gtaS, Klabautermann IdSt 
P e l n U a f clmtrP los, er läuft auf ben Kaben, roenn alles jcrceiSt, cc 
ntt, mos bet K a p i t ä n Ibn belft. - Unb mift ibc, role man Ibn rufen 
f a n n ? doutdgc beigi becRIabautecmann! 

SIAlung: au,ult RaDir«.nss-1IM. tsclfi: aboireetmann.ia». 
e«r««,i<itf>„„n8:t3lif«a mnbtni. 

a n — b t - t c r P a n n f K I l c bti—ben t l - n c n Klabautermann. 

Diesem Lied folgten 1930 noch mehrere Arbeiterlieder, so u . a. }a, so wird es 
einmal sein u n d das Bergmannslied Wir tragen alle ein Licht durch die Nacht, ehe 
Lohmann seine ersten eigenen Melodien z u geistlichen Texten komponierte. 
Diese erschienen dann i n d e m einiges Autsehen erregenden neuen Liederbuch 
der katholischen Jugend: der 1934 v o n Lohmann zusammen m i t Thurmair als 
Textdichter u n d m i t D i e w a l d i m A u t t r a g des Jugendtührungsverlags Düssel
dorf herausgegebenen Sammlung Das graue Singeschiff ^. 

12 D a s S i n g e s c h i f f . L i e d e r d e u t s c h e r k a t h o l i s c h e r J u g e n d . 2. T e i l : D a s g r a u e S i n g e s c h i f f , J u g e n d 
f ü h r u n g s v e r l a g D ü s s e l d o r f 1934. 
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Z u dieser Namensgebung erklärte der Gcncralpräses der i>utschen Katho
lischen Jugend, IVäiat L u d w i g Wolker, in seinem Geleitwort, das Liederbuch 
trage „ein feldgraues Gewand, ein Soldatengewand. Sinnbildhafl und der 
Stunde gemäß. Neue kämpferische Zeit ist angebrochen . . ."'^ 

Zwei darin veröffentlichte Kanons'" von 1932 standen offenbar am Anfang 
des geistlichen [äedschaffens Lohmanns - m i t bezciclmcndcn Icxtcn, die nur 
aus dieser Kampfzeit der konfessionellen lügend vor dem Aufziehen der NS-
HeiTSchaft 1933 verständlich sind; ein dreistimmiger Fahnenspruch, offenbar 
nach einem eigenen Text, nämlich Laß übers Land deine Zeichen wehn, u n d schon 
nach einem Text von Thurmair, der seit dieser Zeit der wichtigste, Lohmann be
sonders inspirierende Textautor wurde: Laßt uns Christi Heerbann sein! (siehe 
A b b i l d u n g 4 a) bzw. - wie eine durch den Nachlaß belegte textlich wie musika
lisch stärker abweichende Variante lautet: Laßt uns Christi Sturmbann sein! (sie
he Abbi ldung 4 b - w o m i t diese Liedversion in dem Wort „Sturmbann" einen 
von ITitlers SA („Sturmabteilung") benutzten Terminus (siehe den SA-Uicnst-
grad „Sturmbannführer") m u t i g umdeutend aufgreil l : 

A b b i l d u n g 4 a 

) . fingt i i i i»Ct)c i - ( l i^eect i f lnn fe int »So - Iie 3c i t 

i f l nn • g t - ( d ) i n - g e n , unt> roic fcfjreiten oI> • iic 

3a • gen m i t • tcn i n 6ie 3eit f j i n * ein. 

€i}vi • (ttiB r ie f una, nnö i v i c (a - n u n 

A b b i l d u n g 4 b 

5^ 
(8) Lolil uns Chri - sti Sturmbann seini Ho - he Zeit ist an - ge • schlo-gen, und wir schreiten oh - nu 

[8) Za - gen mit - len in die Zeit hin - ein. Un - ser Slurm, so holl und brau-send, 

13 E b d „ S , 3 , 
14 E b d . , S . 128 f. 
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Schon ein Jahr später - zu Beginn der NS-Üiktatur 1933 - folgte ein drittes 
Lied dieser kämpferischen Gattung, das aber niclit ins Crauc Singeschiff aufge
nommen wurde : Kämpfentschlassen, iichtdurchdrungen schmieden wir das Heer der 
jungen. U n d wenig später entstanden 1934 in dichter Folge die Lieder, die Loh
mann besonders bekannt gemacht haben, weil sie alle im Grauen Singeschiff cnt-
halten waren und sehr bald von vielen tausenden Jugendlichen in ganz 
Deutschland gesungen wurden - teils in den Kirchen, teils mehr i m außer
kirchlichen Raum, z. B. bei Aufmärschen, irn 1 ,ager, in der Runde: Wir stch'n im 
Kampfe und im Streit, Wir sind die jungschar, Herr und Gott, Das Banner ist dem 
Herrn geweiht, Aufhieiltel treu - lelzleres auch als dreistimmiger Tonsatz u n d 
insbesondere Uns rufet die Stunde, uns dränget die Zeit - das Lied, das nicht von 
ungefähr auch den Abschluß der politisch brisanten Ansprache „Deutschland" 
von Generalpräses Wolker bei ihrer Veröffentlichung auf einer der Schallplat
ten jener Reihe Stimmen der fugend bildet (siehe A b b i l d u n g 5 a). 

Wie bei der Sichtung des Nachlasses ein Schnellhefter m i t säuberlich einge
klebten ersten Kompositionen und editorischen Aktivitäten Lohmamis eher 
zufällig entdecken ließ, gab es zu diesem Tied 1932- möglicherweise als Anre
ger - einen rhythmisch fast analogen, aber ansonsten melodisch weit scliwä-
cheren Vorläufer eities anderen Melodicautors, nämlich v o n Heinr ich M . Sam-
beth aus der Jungwacht, Oktober 1932 (siehe A b b i l d u n g 5 b). 

Abbi ldungen 3 a/5 b 

StfCI lDtl l iS 

I. I l i r t r u - h t 61c a iu i i6c , Ulli br.in.grt eif J r i i , 311 

läit).tcTn, }u Mit • lern t)tt >Eaii u m ge<niil)t, 3uni 

litlin unf • tr Brfw - i rn bt • rtit, Jnm 

Itrlm unf b< - rtir. 
). ICt iirlfCN 6lr 3}iiiinrr, n>ic |if)ccilcn uernn Itt lobirn 611 
. M i l i i , mir ( I r rk i i brrintiT. l lci i i Jifliltir, rtiil S i r l j rn in 
atlirtll Jll 1>.1[ 4;i.l,ri(F ^ i f i gill nur her miH|JC Ut.inil. !| 
I. (t(lcl|lPSiiin, briii > F i 5 B 8 l I prlit iTi,: 8ii| tit lUirtit. XIX. 
irnijiii brin iIiLfii nrnrn V i r l d unb tlnJir. |! i;ieir, [rnnr bn 
KtlljtM. bir firiibin fiifr irrrhrn bic, llbnig bri imlorr 
IM.ldit' :| 

^^^^^^^^^ Worte: Mo rthorit. We l j « 1 Sambelh. 

Uni i j - I«' dio Stun - de. unb drö " ' f i e l d i " Zeil 
Zu Woch -tern, zu Ril - lern hol Oo«i i.m rjn weiht 

Zum Trodron und Tro gnn, ?um Kin - jjgn und Wa-yen, su 

slahn uns l e äthu - ran be • leil . Zum Tro-Iztn und Tio-gen, i U ' 

Rii* • gen uno Wo-t|en. K J ilchn uns -ro Sohn ron bo • ruil 

fs wchon die Bijnner — wu 
sthfüiluil vuiun, 

t i ludein dl« Fodtelii — wir 
jlraben betgor . 

Kein Rasier, Vam Sieben, 
Im Sturm zu der Höbenl 
UiBi gilt nur der mutige M u r r 

Chiisllüing. Du .1 Jungvolk itebt 
treu au! dr r Warbt 

Wir Irager Dein I irht grgt^n 
Nobel und NaUn 

Herr, t cgre din Rnihon, 
DIU !rt)ijdig sich weihen. 
Dir, König der owiyun Modit 
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1935 folgte das nur scheinbar ganz „unkämpferischc" Lol iniann-Lied (übri
gens eines seiner wenigen Dur-Licdcr) , das noch heute sein nieistgesungenes 
überhaupt ist: Wir sind nur Casl auf F.rdfit. Verbreitet w u r d e es allerdings nicht 
mehr durch das Grata' Siiigeschiff, sondern schon durch die noch 1938 veröf
fentlichte, von Lohmann als l l a u p t e d i t o r konzipierte und ebenfalls m i t geist
lich-politischen Kampfl iedern durchsetzte bedeutendste katholische L iedpu-
blikation dieser Lpoche: (.las Kireheniied f l D , 

Wieso es bei Lohmann ~ wie bei T h u r m a i r u n d anderen lexlauloren dieser 
Zeit - zu solch plötzlicher Licdcrlülle kam und welche hyrnnologisch bedeut
samen Lolgcn dies hatte, erfaßt w o h l am treffendsten Franz Ilörstmann, seit 
1935 enger Mitarbeiter Lohmanns u n d fallweise auch sein Vertreter als Singe
leiter. Tn einer als Typoskript ebenfalls im Nachlaß befindlichen Ansprache bei 
einem (ledenkgottesdienst nach Lohmanns Tod, der i n der für die Geschichte 
dieser neuen Lieder so bedeutsamen barocken Düsseldorfer Maxkirche (St. 
Maximil ian) gehalten wurde , führte er aus: „Der Widerstand gegen die natio
nalsozialistischen Gewaltherrscher war der äußere Anlaß, daß es aus i h m her
ausbrach, wie eben ein Vulkanausbruch. Seine i n einem neuen SUI, der hartes 
Singen verlangte, entstandenen liekcnntnislleder . . . waren der Beginn einer 
neuen Lpoche des fugendsingens, der schon bald eine neue Epoche des Kir 
chenliedes folgte." 

U n d eben zu dieser Epoche der „Bekenntnislieder" enthält der Nachlaß be
sonders wichtige DokufTiente und Zeugnisse, darunter zahlreiche Autographe 
nicht nur der betreffenden Lieder, sondern auch v o n Fonsälzen, die zur Ver
breitung der Lieder geschaffen und publiziert wurt len , sowie die entsprechen
den londokumente in Gestalt jener Telefunken-Schallplattenserie Stimmen der 
lugend, die u . a. einige dieser Lieder enthalten. 

Hymnoiogische Aspekte 

Hyrnnologisch bedeutsam erscheinen .schon folgende im Zusammenhang 
des Grauen Singesehijf öurch den Nachlaß ins Blickfeld kommende, aber noch 
erforschungsbedürftige Aspekte: 
- die Begleitpraxis bei diesen religiösen jugendliedern durch ein Ensemble, 

i n der Kegel aus Tasteninstrument (Orgel oder/und Klavier), aber auch aus 
Laute bzw. Gitarre, Blechblasinstrumcnten (Trompete; Fanfaren), Flöte, 
Geige, Violoncello und Chor bestehend, so daß die Lieder nicht durch die 
Orgel allein beglcilot und damit auf die Kirche begrenzt gesungen wurden , 
sondern gerade auch außerhalb des Kirchenraumes. Die meisten Arrange
ments stammten von Lohmama, andere von Heinrich Neuß; 

- die Maythmik des neuen Liedes - oft im „Kampfstil" der Epoche, aber ge
gebenenfalls auch sehr flexibel u n d variabel; 

15 K i r d i e i i l i e d . E i i K - A u s k - s v g c i s H i t h e r L i e d e r , l i c r l i n - l - r e i b u r g i . Br . 19.38 tt. 
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die Tonalität, u n d zwar vor allem m i t ihrem ganz überwiegenden Cio
brauch der Kirchcntonartcn, unter Bevorzugung des äolischen und des do
rischen Modus ; 
die oft recht vielfältige und anspruchsvolle Harmonisierung, notwendig 
aufgrund der modalen Tonalität der Melodik ; 
die Vielfalt der Meiodieformen bzw. -gattungcn im neuen religiösen Lied; 
neu für den Gottesdienst bzw. wiedergewonnen wurden : Spruch, Ruf, Ka
non; und als eine besonders progressive Neuerung eine deutschsprachige 
„Gregorianik" für die junge Gemeinde. Siehe als Beispiel die Vertonung ei
nes Textes v o n Ernst Thrasolt (1934): 

A b b i l d u n g 6 

ftaußjprud? 

U n b ö o t t , bcc (Bii • t i - gc, foll p d ) f c n - E c n 

h > — 

m i t c l - k m fei • n c m S c - gen a u f b i s ? »^aita 

u n b a n bic a r • m c Wtlt pcf) xvci • t c r fctjcn - fc t i 

b u c d ) a l • k , b i c h i e r nc - h c n e i n u n b a u s ! 

B t i tintr rS.-duciisitir: t r fOtn STPiidirn ölrftn -Bprüftf" tnifprcd)(»b' ^ i * -
mngcn oöcr Cciungrn cingcfugi. 

die Repertoire- u n d die Quellen- bzw. die Fpochenspanne: sie umfaßt u . a. 
Mittelalter, 16. Jahrhundert (mit Michael Vehc, Nicolaus Beuttner, Johannes 
Leisentrit, Caspar Uienberg), 17. Jahrhundert (mit David Gregor Corner, 
Angelus Silcsius u n d Friedrich von Spee), evangelisches Liedgut (Joiiann 
Crügcr, Georg Ahle, Nikolaus 1 lerman, Johann H e r m a n n Schein, Melchior 
Vulpius, Paul Gerhardt, Michael Fractorius, Johann Sebastian Bach); beach
tenswert ist auch der Antei l geistlicher Volkslieder, zu denen Brauchlicdcr 
aus l i r o l , Österreich, Böhmen, Lothringen u n d Schlesien ebenso gehören 
wie geistliche Bergmannslieder; 
der Ante i l religiöser Volks- und Brauch! ieder aus dem Cnmen Singeschiff am 
allgemeinen Singrepertoire seit den i930er Jahren, so etwa m i t der Her
bergssuche, dem Kindlwiegen, dem Neujahrsansingen, dem Sternsingen. 
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War schon dieses i n der Liedauswahl u n d musikalisch primär von Lohmann 
geprägte Cmie S/fjycsc/i///jedenfalls auch ein bedeutsamer Schritt zu einem 
zeitentsprechenden, neuen Singen in der Kirche, so noch mehr das aufgrund 
des NS-staatlichen Verbots jeder nicht rein kirchlichen Jugendarbeit als aus
schließlich geistliches - und trotzdem politisch deutlich Stellung beziehendes 

- I .iederbuch konzipierte Kin licnlinI [l], das vom gleichen, aber auf NS-staatli-
che A n o r d n u n g i m Impressum nicht mehr genannten Team Lohmann-Thur-
mairDicwald geschaffen, musikalisch wieder fast ausschließlich durch Leh
mann konzipiert war und - mit der kirchlichen Druckerlaubnis des mutigen 
Generalvikariats Köln ausgestattet - veröffentlicht u n d i n ganz Deutschland 
verbreitet wurde . 

Der Nachlal:! enthält auch zu diesem Liederbuch wichtige Dokumente. Es 
sind u . a. Autographe verschiedener Liedkomponisten; ein hymnologisch sehr 
aufschlußreicher Schriftwechsel; ferner das ebenfalls aufschlußreiche originale 
Typoskript der von Diewald als Vertreter des Christophorns-Verlags im Rah
men einer Feier sowohl des 70. Geburtstages Lohmanns als auch der Verlei
hung des päpstlichen Sylvcstcrordcns an Lohmann in Allenberg gehaltenen 
„kleinen Lobrede" sowie ein Brief Diewalds an Thurmair - beide u . a. mi t tler 
Schilderung der abenteuerlichen, trickreich erwirkten Aufhebung der Be-
schlagiaahmc des Kirchenlied f l ] und seiner Druckplatten durch das NS-Regime 
wie auch der Frkämpfung der Freigabe dieser Publikation durch den eigens 
aufgrund geschickter politischer Strategie i m März 1935 als Ilcrder-Vcrlags-
tochtei" gegründeten Christophorus-Veriag, der aufgrund von eilends ge
schlossenen Privatverträgen mi t dem Jugendhaus vor dessen Zwangs
schließung gegründet wurde ; schließlich m i t der Darstellung des mühsamen 
Erkämpfens von l 'apierkontingenten für die Forlsetzung des Kirchenlied-
Drucks bis in die Kriegszeit hinein - ein denkwürdiges Kapitel der Tieder-
buchgeschichte"'! 

Liliirgiehistorisehe Perspektiven 

Wie erwähnt, gab es bereits i m Grauen Singeschiff wie in den Gottesdiensten 
der Katholischen Jugend eine ganze Reihe von pastoral wie liturgiscii bedeut
samen Neuansätzen. Dazu gehörte die Einführung des von Generalpräses 
Wrilker - auch politisch motiviert - angeregten u n d v o n den Jugendlichen of
fenbar berei twil l ig aufgenommenen „Gottbekennlnistagcs". Er w u r d e alljähr
lich am Dreifaltigkeitssonntag mit großen Jugendgottesdiensten gefeiert, an 
denen insbesondere die neuen Bekenntnislieder Thurmair-Lohmanns emo
tionsstark gesungen w u r d e n . 

Der Nachlaß dokumentiert aber noch eine ganze Reihe weiterer „Kirchenfei
ern" der Jugend; das Christkönigsfest - m i t seinen neuen Lohmann-Kcmlic -

16 Dci ü u r B e i t r a g v u n Josct bL'uÜert i m \ i ) r l i e g e n d e n B a n d V t i m K i r c h e n l i e d z u m ( i o t t e s l o b , s i c h 
a u s g i e b i g e r m i t d e m K i r c h e n l i e d | i | b e t a ß t , s e i e n w e i t e r e A u s t ü h r u n g e n z u d i e s e m K o m p l e x 
h i e r a u s g e s p a r t . 
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dern Kommt her, des Königs Aufgebot v o n 1937, das auch als Tonsatzdruck er
schien, u n d Macht weit die Pforten in der Welt, das 1938 entstanden ist - übrigens 
aus der Umgestaltung eines älteren Liedes Lohmanns, nämlich des Morgeniie-
des Steht auf, ihr lieben Kinderleini, w i e der Verfasser eher zufällig bei Sichtung 
v o n Teilen des Nachlasses feststellte: 

A b b i l d u n g e n 7 a / 7b 

26 4 * 1 0 * 1 lUEit hk llfortEn In &er Welt 
Olttiiups ; Älbtn Unipp, I7«ii-ie*4 W(irt:.Ä6olf Lohmann, 1«S 

I . Macht rocit Öif Pt*r = tcn In öcr Welt! 
Wcp pon öer Süll c öe fleh gcsioanOt, 

Ei» Kö=iiis ift'C/ Öcr Ein • lug hält, 
rücr auf pom To - Ocp « fchU • tc ftaiiö. 

um = 5!aii:t D O I I Gnaö uiiö Wahr»hclt. 
Öer fic - het t t i - ne K l a r » hell. 

m 
Stht Ihn roclt-hiil h c r r . l i d i t c h r d - t c i i . 

Ein Morgenlied. 
D 0 

IG 
G A D A 

1 
1. Stsht auf, Ihr Iis - b»n Kin • der • lelnl Dar 
2. Sei uns will - kom • men, iie - ber Tag, vor 

rMs= 
D . tij h 0 h G A 

1. Mor - gen-stern mit ho! - iem Schein lößt sich frei sehn gleich 
2. cJir die Nodit nicht blei-banmogl Leuchf uns in uns - re 

0 £ A D h 

1. wie ein Held und leuch • tet in die gan - ze Welt. 
2. Her - zen fein mit dei • nem him - me • Ii - sehen Schein. 

Licht Oer - b r e l « t c n ; Nacht icr » (Ircut er. 

Le • ben, Frleö unö W o n - n c beut er ! 

N e u waren auch die - ebenfalls polit isch grundierten - Michaeisteiern u n d 
St. Georgsteiern, beide gleichermaßen ausgestaltet m i t - z u m Teil schon ge
nannten - neuen Lohmann-Liedern {Wir steh'n im Kampfe und im Streit) bzw. 
Tonsätzen Lohmanns {Unüberwindlich starker Held, e in v o n Lohmann wieder-
beiebtes „Trutziied"). Eine starke Intensivierung fanden auch Papstteiern am 
Fest der Apostel Petrus u n d Paulus sowie die Marienteste - vor allem am 8. De
zember u n d i m Maimonat , an denen sich laut Darstel lung i n der bald danach 
verbotenen Jugendzeitschritt Die Wacht i m M a i 1934 allein r u n d 140.000 Ju
gendliche m den Diözesen beteiligten^^. Eine Marienteier i m Aitenberger D o m 
ist auch auf der Schaiipiattenreihe Stimmen der Jugend dokumentiert . 

Ais eine Demonstration ihres Freiheitswiiiens verstanden die Jugendlichen 
auch die Jugendwaiitahrten - i m rheinischen Raum ebentaiis z u m Aitenberger 
D o m , w o sich trotz wachsender Behinderungen durch HJ-Streitendienste u n d 
ihre Sperringe u m den Waiitahrtsort immer wieder tausende Jugendliche zu 

17 D i e W a c h t 30 (1934) , J u l i - H e f t , S. 16. 
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den Kartagen und Marienfesten einfanden - immer auch mit dem bedeutsa
men Lohmann-Thurmair-Altenberg-Lied Nun, Brüder, sind wir frohgemut von 
1936, das ebenfalls im Kirchenlied publiziert wurde . 

Ls entstand hier ein Typus von „Kirchenfeiern", die jeweils t l u r i h Texthelt-
Ldi t ioncn des jugcndhauscs mitgestaltct w u r d e n u n d - nach Diewald - „eine 
neue Form von Wortgotlesdiensten der Jugend waren" . Daß sie politische Bri
sanz besaßen, hat Diewald ebenfalls festgestellt: „. . . insbesondere die nach 
dem Verbot der konfessionellen Jugendorganisationen wachsende Zali l von 
,Kirchcnfcicrn' konnte auch den nationalsozialistischen Organisationen nicht 
verborgen bleiben. Die Zeitschrift Rosenbergs, des ,Reichslcitcrs der N S D A T ' 
u n d Herausgebers des ,Völkischen Beobachters', die ,Nationalsozialistischen 
Monatshefte' , halten den im |ugcndhaus erschienenen ,Kirchenfeiern' einen 
eigenen Art ikel gewidmet und auf diese ,Kundgebungen mit Banneraulmär-
schcn in der Kirche' die Organe der Partei aufmerksam gemacht. So wußten 
w i r uns . . . in den Kirchen beobachtet und belauscht."'" 

Diese Befunde wecken unweigerlich eben auch Fragen an die Liturgiewis-
senschaft: so u . a. nach der liturgischen Gestaltung dieser Wortgottesdienste, 
auf welche auch manche l'cxthcftc u n d jene frühen Schallaufnahmen i m Loh
mann-Nachlaß authentische Hinweise bieten. 

Ähnlich liegt der Fall bei den durch den Nachlaß zum Teil als Wortgottes
dienste erwiesenen, z u m Ic i l v o n der Jugend durch geistliche Spiele i n neuer 
Weise gefeierten Festen zu Advent , Weihnachten, Dreikönigen und Ostern, zu 
denen Thurmair u n d seine spätere Trau Maria Luise Mumelter eine Reihe von 
l'extcn schufen, die sich z u m le i l gedruckt i m Nachlaß f inden bzw. i n der 
Schallplattenreihe Stimmen der jtigend ebenfalls dokumenl ier l sind. 

A u c h wäre die große Zahl von neugeschaffenen deutschen Meßgesängen ü-
turgicgeschichtlich zu hinterfragen: die „Deutschen Singmessen" der Vor
kriegs- und Naclikriegszeit, deren sicii mehrere im Lohmann-Nachlaß befin
den. Dazu gehören verschiedene Messen nach Texten des Priesterdichters Ja
kob LloU, vertont einerseits von Karlheinrich Hodes, andererseits mi t 
Tonsät/en des Kölner Pianisten Karl Hermann Pillney, ferner eine weitere Loh
mann-Messe v o n 1944, u n d nochmals von H o l l ein mehrfach korrigierter Text
entwurf einer Kölner Dom-Festmesse v o n 1948 u n d eine Reihe von Text- und N o -
tenhektographien weiterer deutscher Singmessen und eigener Singmessen 
Lohmanns, 

Nicht zuletzt wäre auch von der Liturgiewissenschaft die Tatsache zu unter
suchen, daß bei den „Liedandachten", mit denen Lohmann, Diewald, Thur
mair und Neuß die neuen Lieder aus dem Grauen Singeschiff und aus Kirclie.n-
lied f l ] auf ihren als „Urlaubsfahrten" getarnten Reisen m i t den ca. 60 Mädchen 
und Jungen der Sing- und Spie.lgemc.imie. Düsseldorf in ganz Deutschland ver
breiteten, nicht nur die Liedkatechese wiederbelebt, sondern auch scht/n mit 
Laienpredigten experimentiert wurde. 

18 D i e w a l d , Ö k u m e n i s r h e P i c i n i e r a r b e i t , i n : E i n ( L i s t m i t l i r d e n : G e o r g i h u r m a i r - M a h n e r . K u 
fer , R e b e l l , S, 93, 
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Reichstes Forschungsmaterial - nicht nur i n dieser Hinsicht - tür die Li tur-
giewissenschatt u n d natürlich besonders tür die Hymnologie bieten darüber 
hinaus tast 360 Liederbücher, Liederhette u n d Liedblätter m i t geistlichen Lie
dern u n d Kirchenliedern aus den vergangenen 60 Jahren u n d verschiedensten 
deutschsprachigen Regionen des I n - u n d Auslandes wie auch über 20 Editio
nen u n d zahllose Finzelblätter v o n Orgelsätzen z u geistlichen Liedern u n d 
Sammlungen, ebenso Bücher, Schritten u n d A r t i k e l zur Hymnologie u n d L i 
turgie u n d eine auttallend große Zahl v o n 20 Psalmtext-Fditionen zwischen 
1938 u n d 1967, die Lohmanns trübes u n d bleibendes, schließlich ja 1963 durch 
seine 33 Psalmlieder des Kaspar Uienberg. Originalweisen mit Textneufassungen, 
Christophorus-Veriag, Freiburg, dokumentiertes Interesse an Psalmvertonun
gen belegen. I n einem Fall, nämlich Franz Johannes Weinrichs Psalm-Nach
dichtungen v o n 1957, ist dieses Interesse erkennbar durch drei i n dieser Publi
kation einliegende autographe Melodieentwürte Lohmanns v o n 1963, außer
dem durch ein handschrittliches Blatt m i t einer eigenen Reimtassung des 
Psalms 150. 

A b b i l d u n g 8 
Nr. Entwurf Kirchenlied - Zweiter Teil 

Christophorus-Veriag - Fretburg Im Breisgau 

K 

1 • '1 ' • 1 

u! tt' 

N jP/iiPh 

Vartrauitch! Nur für vaHagsinlarn« Zwecke. Kopieren verboten! <~^) 

A b b i l d u n g 9 

AlPUjT.' 

/ l y 7W./..792i..y4ä/.^iiK^y 
„J-/ß>^i!^.-6sAU %gM///~ J^"-''^ • 

/Ar SZA- A— X-«^'—'k/,y^^-.Kt7')y. 
^ U l u J . . ' ^ 

. V / r//z 

Umso überraschender erscheint, daß es i m Zusammenhang m i t der Redak
t ion an jenen Psalmliedern - auch tür Kirchenlied II, die 1967 zu spät, d. h . zu 
kurzfr is t ig vor den Schlußredaktionen am Gotteslob erschienene u n d deshalb 
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nicht mehr angemessen rezipierte Kirchenlied-Editit/n dieses Heraiisgeber-
Icams - ernsthafte Auseinandersetzungen zwischen Thurmair u n d Lohmann 
u m Thurmairs Versuche einer sprachlichen Aktual is ierung der traditionellen 
Psalmtextc aus pastoralen Erwägungen gab. Dies zumindest läßt der hymno
logisch, liturgiegeschichtlich u n d theologisch aufschlußreiche Schriftwechsel 
zwischen Lohmann, Thurmair und Diewald , der sich im Nachlaß befindet, 
sehr plastisch erkennen. Da war Lohmann offenbar der retardierende Partner 
einer Modernisierung, wie er sie doch bei Weinrich vorfand u n d offensichtlich 
auch für vertonenswert angesehen hatte. Aus der Korrespondenz geht übri
gens auch hervor, daß Lohmann ein unnachgiebiger Beharrer auf jeder Note 
seiner eigenen Melodien sein konnte - selbst bei i m Grunde sehr erwägens
werten Anderungsvorschlägen seiner Partner, denen er sich nicht fügte, 
während er seinerseits aber gegebenenfalls ebenso unnachgiebig Änderungen 
an ihren Texten abforderte. 

Ebenfalls noch primär von hymnnlogischer Relevanz sind schließlich die i m 
Nachlaß i n großer Zahl erhaltenen Verlagsverträge u n d -korrespondenzen so
wie Honorarabreclinungcn für Abdruckrechte: Dokumente, die u . a. die sehr 
breite Rezeption von Lohmann-Liedern in zahllosen Nachdrucken diverser 
Editoren belegen. Dies erweisen auch die großen Anteile, die l.iedsätze und 
Lieder Lohmanns an dem Bestand hymnologisch - i m d z. T. wieder l i turgie
wissenschaftlich - relevanter Aufnahmen im Schallplattcnnachlaß Lohmanns 
haben. Darunter sind manch kostbare Rara wie jene sehr frühen Linspielungen 
m i t seinen Chören oder seiner Singgemeinde Düsseldorf, ebenso aber sehr i n 
teressante spätere Tondokumente mit zahlreichen anderen Vokalemsemblcs 
aus den verschiedensten Regionen, die vor allem die Veränderungen des geist
lichen Singens in der Nachkriegs-Ära u n d nach der konziliaren Liturgiereform 
belegen. 

Breit vertreten ist im Nachlaß auch unter den Schallaufnahmen Liedgut des 
Weihnachtsfestkreises, ferner slawische Kirchenmusik, manches Außerdeut
sche bzw. Außereuropäische, vor allem Afrikaiaischcs u n d Südamerikanisches. 
Aber es gibt fast nichts - und das ist bezeichnend für Lohmanns Frontstellung 
gegen die Entwicklung - an A u f n a h m e n von den popularmusikalisch beein
flußten „Neuen Geistlichen Liedern" der letzten 3U Jahre, die i m Grunde jedoch 
kaum revolutionärer waren und sind als seine eigenen I .ieder und Besetzungen 
der i930er Jahre. 

VoJkskiwdlichc und musikpädagogische Aspekte des Nachlasses 

Über das engere Leitthema „Kirchcnlicdproblcmc" hinaus mögen abschlies
send noch einige knappe Anmerkungen zur Bedeutung des Nachlasses für die 
Musikalische Volkskunde wie für die Musikpädagogik folgen. Aus der Per
spektive dieser Disziplinen ist nelien den - wie eben aufgewiesen - ca. 170 pro
fanen Liedern bzw. Liedsätzen Lohmanns schon die erstaunliche Zahl von 260 
profanen Gcbrauchslicdcrbüchern (einschließlich Chor- u n d Schul-Lieder-
büchern) ein wichtiger Forschungsfundus und ein getreuer Spiegel des Ju-
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gend-. Schul- u n d Gebrauchsliedes fast eines dreiviertel Jahrhunderts, auf das 
die zahlreichen Liederbuch-Editionen, an denen Lohmann mi twirk te , und z. I . 
auch seine eigenen Lieder einen bedeutenden Einfluß hatten. Aus dem Blick
w i n k e l der religiösen Volkskunde wie der Schule sind die zahlreichen Lieder
bücher des Wintcrfcstkreiscs zwischen St. Mar t in und Dreikönigen im Nachlaß 
ein besonderer Gewinn , ergänzt durch eine Vielzahl von Schallplatten zu eben 
dieser Sparte. 

Von großem Interesse für die Musikpädagogik ist auch die Per.sÖnlichkcit 
Lohmanns: Er war sein Leben lang Lehrer - i m engeren wie im weitesten Sinne 
verstanden: ein geschickter Musikpädagoge, der - wie zahlreiche Zeugnisse i m 
Nachlaß belegen - die vielen Kinder, Jugendlichen u n d Erwachsenen, m i t de
nen er als Lehrer, Singleiter, Kursleiter und Chorleiter zusammenarbeitete, 
nicht nur musikalisch „fähiger" machte, sondern es auch verstand, zu begei
stern, anzuregen und zu prägen. Al le in schon v o n daher erscheint es ange
bracht, sich anhand jener Zeugnisse des Nachlasses mit dieser Pädagogen-Per
sönlichkeit näher zu befassen. Darüber hinaus war Lohmann ein Exempel der
jenigen Musikerzieher, die in der musikalischen Jugendbewegung - speziell in 
der Singbewegung - ihre nachhaltige Prägung erfahren hatten, dann über die 
v o n der Reformpädagogik beeinflußte neue Pädagogische Akademie m i t ihrer 
durch die Kcstcnbcrg-Reform im Anspruchsniveau wesentlich intensivierte 
musikpädagogische Ausbi ldung hohe fachliche Kompetenz gewonnen hatten 
u n d n u n m i t großem pädagogischen Engagement u n d einem außergewöhnli
chen, auch religiös fundierten pädagogischen Eros u n d Elan i n die Schule g in
gen und dort mit großem Verantwortungsbewußtsein ihre Aufgabe als „Volks
b i l d n e r " z u erfüllen versuchten. So ist Lohmann auch für die musikpädagogi-
schc Biographik ein exemplarischer Lall . 

Von exzeptioneller Bedeutung für die Musikalische Volkskunde wie für die 
Musikpädagogik - hier konkret für das schulische Lernfeld Lied u n d für die 
Psychologie des Singens - ist das Liedschaffen Lohmanns u n d seines Teams je
doch als Exempel der Politisierung des Singens, d . h. des Liedes als Widcr-
standsmedium für Menschen imter der Hit lerdiktatur u n d des Singens als ei
nes Haltungen prägenden, Überzeugungen festigenden u n d mutmachenden, 
psychisch effektiven Kraftspenders. Nicht von ungefähr begegnen Lohmanns 
Bekenntnislieder - zumal nach Thurmair-Texten - immer wieder im Rahmen 
eines Lorschungsprojektes des Kölner Instituts für Musikalische Volkskunde 
zum oppositionellen Singen in der NS-Epoche, und zwar als besonders in der 
Illegalität gesungen; u n d z. T. werden sie sogar die „Corpora del ic t i " " ' in den 
NS-Prozcsscn gegen die verbotenen „Bündischen Umtr iebe" der Katholischen 
Jugend auflerhalb des unmittelbaren kirchlichen Raumes. Eben wegen dieser 
starken politischen Ausstrahlung i m d W i r k u n g , die die Lohmann-Lieder in je
ner Zeit der „Rechtsauflösung durch Angst u n d Schrecken" (Hans Maier) ge-

19 S r h e p p i n g , D a s I , ied a l s C r i r p u s d e l i c t i i n d e r N S - / , e i t , i n : B e i t r ä g e zur M u s i k g e s c h i c h t e d e r 
S t a d l D ü s s e l d ü i L h r s g . v . J. A l f , K ö l n 1977, S. 109 ff . 
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wannen, war es w o h l auch legit im, Lohmann in der Einführung dieses Beitrags 
als „bedeutendsten" - d . h . auch wirkungsstärksten - katholischen Kirchen-
licdschöpfer zumindest der 1930er bis 1960er Jahre zu bezeichnen. Diese Be
deutung seines Schaffens jedenfalls legen Erlebnisse und Erfahrungen scmer 
Mitstreiter aus der NS-Ära nahe, wie sie z. B. der bereits zitierte Hörstmann in 
seinem Lohmann-Nachruf anläßlich des erwähnten Gottesdienstes i n der Düs
seldorfer Maxkirchc formulierte: „Mit Urgewalt wurden große Menschenmen
gen, die Säle und später Dome u n d Kirchen füllten, von seinen I ledern in den 
Bann gezogen und in die Pflicht genommen. Niemandem vor i h m , Fritz Jode 
eingeschlossen, war jemals ähnliches gelungen. Adol f Lohmann hatte das 
Glück, in Georg Thurmair u n d Josef Diewald Gefährten gleicher Rangstufe zu 
finden. Georg schuf . . . die meisten der von Lohmann vertonten Lieder. A d o l f 
w u r d e gefordert. Und Josef Diewald war der große Organisator, führte u n d 
hielt die Menschen zusammen, die m i t Lohmann musizierten, u n d bereitete je
de Probe, jede große untl kleine Veranstaltung ebenso wie jode Schallplatten
aufnahme u n d jede Herausgabe von Liederbüchern und Liedsätzen m i t u n -
übertreffliarer Präzision vor." 

Diese Aussagen werden auch unterstützt v o n Josef Seuffert, der i n seinem 
Nachruf auf Lohmann konstatierte: „Die Bedeutung der Lieder A d o l f Loh
manns für die Kirche i n der Zeit des Nationalsozialismus kann gar nicht hoch 
genug eingeschätzt werden. Die katholische Jugend u n d bald auch die Ge
meinden sangen gegen den Ungeist der Zeit an . . 

Was die Verbreilungsmcthodc gerade dieser ebenso kirchlich wie politisch 
engagierten Lieder angeht, so war sie höchst effektiv u n d progressiv, wie die 
von i lörstmann angesprochene Strategie des I.ohmann-Tcams bekundet. Ei
nerseils w u r d e n durch die Sing- und Spielgeiveinde Düst>eidorf die Lieder des 
Gnnitii SingeschifJ und danach auch des Kirchenlied [I] unter dem Schutz des 
Konkordats i m Rahmen von Liedantlachten, -katechescn u n d kirchlichen Sing
stunden w e i t h i n bekannt gemacht. Dabei mußte Lohmann, der ja Staatsbeam
ter war, oft beim Fintreffen der Gestapo das Weite suchen, indem er z. B. durch 
ein Sakristeifenster geschoben wurde*", und statt seiner fuhr dann auf einen 
Wink hin ein Gcistl idtcr der betreffenden Pfarrei sogleich m i t der „liturgischen 
Feier" ft>rt. Andererseits verliel man auf die - wie sich zeigte, ungewöhnlich er
folgreiche - List, i n der erwähnten Maxkirche Düsseldorf zwischen 1934 und 
1939 nicht weniger als 4U Schallplatten dreier neuer Reihen Stimmen der fugend, 
u. a. mi t zahlreicht:n religiösen Anti -NS-Liedern, Kirchenfeiern u n d wichtigen 
Ansprachen aufzunehmen, So wurde dieses Repertoire auch medial verbrei tet -
mit dem Nebeneffekt, daß uns heute damit jene Tondokumente von großer 
zeitgeschichtlicher Faszination und hohem Informationswert zur Verfügung 
stehen, die i n den zahlreichen Schaliplattendokumentationcn zur NS-Zcit bis-

2U J. S e u f f e r t , I n i n e m u r i a m A d o l f L u l n n a i m , i n ; G o t t e s d i e n s t , N r . 23, l g . 1 7 , 2 . H a l b j a h r 1983, S. 1 , 
21 l ' h u r m a i r , b r b e u n d A u s s a a t . A d u l f L o h n u i i u i z u m G e d e n k e n , i n ; K N A N r . 61 v . 2.5.10.1983, 

h r s g . V. d e r K a t h o l i s c h e n N a c h r i c h t e n - A g e n t u r , M ü r i e h e n - B o i m 1983, S. 2. 
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her fehlen. A n der Orgel wirk ten damals der Maxkirchen-Kantor Clemens In
genhoven bzw. der Komponist Neuß m i t , dazu oft Trompeter und andere 
Blechbläser u n d offensichtlich große Scharen von begeisterten Jugendlichen, 
wie der Ilöreindruck aus dem von der Firma Telefunken für cJen KafhoUschev 
jungmännerverhand Deutschlands erstellten Schallplattenfundus sehr deutlich 
belegt. 

Der Nachlaß Lohmanns läßt erkennen, daß diese beiden akustischen Ver
breil ungsstrategien außerdem noch eine sehr vielfältige „literarische" Basis 
hatten: zimächst i n jenem ab 1934 in hoher Auflage gedruckten Kampflieder
buch Das graue Singeschiff, von dem allein 1937 - dem letzten Jahr vor der 
Beschlagnahme aller im Jugendhaus Düsseldorf noch vorhandenen Exemplare 
durch die Ges tapo-noch 740.000 Stück verkauf t worden w a r e n " , sodann 1938 
i n jenem erkämpften Kirchenlied [ I ] , in welchem die wichtigsten religiösen 
Kampflieder des Grauen Süiycsc/j/j^ wiederkehrten u n d neue hinzukamen; fer
ner i n kalligraphisch geschriebenen, zweifarbig, d . h. mit roten Notenlinien ge
druckten Liederblättern zum Siugeschiff die einzeln oder i m Abonnement zu 
kaufen waren; auch in dazugehörigen, ebenso zu beziehenden Ibnsätzcn des 
Schwann-Verlags Düsseldorf für instrumental arrangierte Singbegleitung -
meist v o n Lohmann geschaffen - , auf die irn Grauen Singeschiff durch Fußnoten 
eigens hingewiesen wurde ; schließlich i n einer am Ende 25 Lieder umfassen
den Serie Schone Lieddrucke i m rot-schwarzen Zweifarben-Kunstdruck mit Ti
telgraphik des Christopherus-Verlags (Beispiel siehe A b b i l d u n g 10, Dichtung 
v o n Josef Bauer). Diese hängten sich die Jugendlichen ebenso gern i m Wcchsol-
rahmen in ihre „Bude" wie die Blätter einer Serie von ansehnlichen Spruchkar
ten i m Dreifarbendruck (schwarz-rot-blau), überwiegend geschrieben von 
dem sehr prominenten Graphiker A l f r e d Riedel, der schon das Graue Singeschiff 
ausgestaltet hatte, u n d ebenfalls v o m Christophorus-Veriag publiziert . Die 
Blätter beider Serien galten da, w o sie als Wandschmuck dienten, bezeugter-
maßcn als ein opti.scher Code für unangepaßte Geistes ha I tung u n d konfessio
nelle Jugendgruppen-Zugehörigkeit. 

So handelte es sich also im ganzen u m eine Medien- und „Promotion"-Inva
sion von fast schon aktuellen Dimensionen, die hier v o n seifen der Jugend
führung in Gang gesetzt wurde. U m so weniger überraschen kann da die K r i 
minalis ierung des Besitzes und Gebrauchs dieser Medien in der nach 1938 ver
schärften Verfolgung auch der konfessionellen Jugend, da die Behörden die 
politische Brisanz dieser stark konnotativ-hintcrsinnigcn Icxtc und der Cirup-
penaktivitäten allmählich durchschaut hatten. Dies galt nicht allein für die al l 
gemeine koniiotativ-regimekritische Bedeutung jener Bekenntnisliedcr, son
dern zumal für die schon fast annotative Deutlichkeit, mi t der Thurmair und 
Lohmann i n der bei der Katholischen Jugend durchweg als „Goebbels-Stro-

22 V ^ l . H . R o t h , K a t h o l i s c h e J u g e n d i n d e r N S - / e i t . D a t e n u n d D o k u m e n t e , D u s s e l d o r f 19?9, 
S. 198 ( - A l t e n h e r g e r D o k u m e n t e . Q u c l l o n s c h r i f t e n z u r k i i t h o l i s d i e n J u g e n d s e e l s o r g e u n d j u -
g e n d f ü h r i u i g 7 ) . 
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A b b i l d u n g 10 

iGF= U J j j —t—r 

± 

W i r bau—en ei—ne Stra-^e biß a n den RanQ Öer Welt, 

A-±j 
T 

meit mcg, bis mo öer H i m m e l i idi auf öie 6r -be [teilt 

i N i L 

mcit meg, biß a o Orr H i m m e l (id) ouf bie € r - b e [ tc l i t . 

2. U n b mcitcr, immer meitfc. Diel meitcr. a l s ihr öcnhl , 
|: bis mo ücrStcrnenreitec ben HimmelßiuDgen lenlu . ;| 

3. Wenn mir uno rültig p l n g c n d i n b m i r n m A b e n b bort . 
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4. H i n a u f in ichtc f e r n e , mo nur noch Ruh unöLidit , 
jiDielholicrolo bic Sterne, roie hoch, id) mcift ce nicht! :| 

phe" apostrophierten 3. Strophe des Liedes Wir stehn im Kampfe und im SfreiÜ 
durch die Worte „Die Lüge ist gar frech und schreit/und hat ein Maul so höllemoeit J 
die Wahrheit zu verschlingen" das „Kcichslügenmaul" Joseph Goebbels und die 
Politik seines Reichspropagandaministeriums brandmarkten. F.in in den Mate
rialien des Lohmann-Nachlasses erwähntes Gestapo-Verhör, das diesen H i n 
tersinn zu entlarven versuchte, lief allerdings ins Leere: Die Gestapo konnte ja 
schlechterdings nicht konkret die Frage stellen, ob m i t dieser Strophe etwa M i -

23 D a s S i n g e s c h i f i . L i e d e r d e u t s c h e r k a t h o l i s c h e r J u g e n d . 2. I e i l : D a s g r a u e S i n g e s c h i t J , S. 14. 
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nister Goebbels verungl impf t werde, ohne daß sie sich dadurch selbst entlarvt 
hätte. Siehe hier die Wiedergabe des gesamten Liedes: 

A b b i l d u n g 11 
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I n einem anderen dieser Lieder entschärfte erst eine nachträgliche Textände
r u n g i n der gedruckten (nicht der gesungenen!) Fassung die annotativ-regime-
kritische Brisanz des Textes u n d seiner Botschaft, u m so die politische Provo
kat ion dieses Kirchenliedes z u reduzieren: Den Textanfang des noch auf einer 
Platte jener Serie Stimmen der Jugend so gesungenen Liedes Wir sind dein Jung
volk, Herr und Gott änderte m a n i n zweifacher Weise, u m die Polarisierung des 
Christus-„Jungvolks" m i t d e m Hitler-„Jungvolk" - d e m Jüngerenbund der 
Hit ler jugend - z u entschärfen: M a n druckte entweder - w i e i m Grauen Singe
schiff- „Wir sind die Jungschar, Herr und Gott (siehe A b b i l d u n g 12) oder - noch 
unauffälliger - „Wir sind die deinen, Herr und Gott"^^, ohne aber v o n der eigent-

2 4 E b d . , S. 125. 
2 5 So i n : D e r B u r g m u s i k a n t . L i e d e r b u c h d e s B u n d e s d e r d e u t s c h e n K a t h o l i s c h e n J u g e n d , D i ö z e 

se M ü n s t e r . T e x t a u s g a b e , h r s g . v . d e r J u g e n d b u r g G e m e n , G e l s e n k i r c h e n - B u e r 1947, N r . 79. 
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liehen Bedeutung der Textaussage etwas zurückzunehmen: der verdrängte 
I l in ters inn blieb selbst i m dmckgemäßen Singen durchaus mitgedacht. A u f 
solche Wci.sc folgten die zahlreichen noch „treu" gebliebenen katholischen Ju
gendliehen mit diesen Liedern fast überall der Devise ihres Generalpräscs Wol
ker, die er auf der „politischsten" Platte jener gleichen, seit 1934 verbreiteten 
Serie Stimmen der fugend am Schluß seiner denkwürdigen, m i t der 1 . Strophe 
des Lohmann-l.iedes Uns rufet die Stunde eingeleiteten Rede „Deutschland" i h 
nen zugerufen hatte: „. . . und so latV uns singend kämpfen und kämpfend sie
gen. 

A b b i l d u n g 12 
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M i t diesen beiden besonders brisanten Belegen für die politischen Implika
tionen geistlicher Lieder i n der NS-Epoche sei dieser erste orientierende Ein
blick in die Bedeutung des Lohmama-Nachlasses vor allem für Hymnologie , 
Liturgiewissenschaft, Musikalische Volkskunde und Musikpädagogik be
schlossen - i n der H o f f n u n g , daß erkennbar wurde , wie dankenswert und 
wicht ig es ist, daß dieser Nachlaß n u n für Lorschung u n d Forscher i m Kölner 
Institut für Musikalische Volkskunde verfügbar ist. 

26 A b d n i r k i n : P r ä l a t L u d w i g W o l k c r , h r s g . v . W . B o k l e r , D ü s s e l d o r f 1955 ( - A i t e n b e r g e r D o k u 
m e n t e . Q i i e l l e n s c l i r i f t e n z u r k a t h o l i s c h e n | i i g e n d s e e l s o r g e u n d | i i g e n d f ü h r u n g , S o n d e r h e f t 
5 a) , S. 4 1 f., h i e r S. 42 . 


