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Kaffee für den glasgedeckten Tisch
Labortaugliches Spezialglas im Haushalt am Beispiel der „Sintrax 52“ Kaffeemaschine

gut zwanzig Jahre ist es her, dass im germanischen natio-
nalmuseum eine eigene sammlung für design eingerichtet 
wurde, die gebrauchsgegenstände unter gestalterischen und 
kulturgeschichtlichen aspekten dokumentiert, bewahrt und 
präsentiert. in der schausammlung heben sich unter diesen 
»Konsumgütern« gläserne Kaffeemaschinen hervor, denen 
dasselbe funktionsprinzip eigen ist und die den Produktna-
men »sintrax« tragen. diese gruppe von geräten veranschau-
licht die formalen und technischen Überarbeitungen aus einer 
Zeitspanne von vier Jahrzehnten, an denen namhafte designer 
anteil hatten. im Blickpunkt steht hier das vorletzte modell, 
die »sintrax 5�«, die mit drei von insgesamt fünf größen – mit 
fassungsvermögen von ¼, ¾, und 1½ liter – vertreten ist 
(abb. 1). 

in den 19�0er Jahren wurden materialien, die zunächst als 
Baustoffe oder in der industrie in gebrauch waren, zuneh-
mend für die industrielle fertigung von »zivilen« gebrauchsge-
genständen kultiviert. Wie seinerzeit das metall – respektive 
als stahlrohr – die möbelindustrie veränderte, drang auch der 
Werkstoff glas in den haushalt vor. hauswirtschaftsglas zähl-
te bei den tisch- und haushaltsgeräten zu den errungenschaf-
ten, durch die Küche und esstisch zu schauplätzen der moder-
ne avancierten. so konnte der Konsument unmittelbar an dem 
technisch-ästhetischen umbruch teilhaben. 

»Jenaer glas setzt sich immer mehr durch«, warb der thürin-
ger hersteller schott Jenaer glas in der mai-ausgabe des Jah-

res 1959 der fachhandelszeitschrift »die schaulade«. dieses 
Warenmagazin, das sich vorwiegend an handel und Verkäu-
fer richtete, lieferte für die anwendung gläsernen Küchenge-
schirrs seit den 19�0er Jahren Beispiele in form von Berichten 
und illustrierten anzeigen. durch die noch junge Produktfoto-
grafie wurde die Verbreitung von glas im Privathaushalt regel-
recht inszeniert. der »glasgedeckte tisch« konnte mit trink- 
und speisegeschirr, mit teeservicen und Kaffeemaschinen, 
sowie mit gläsernem Back- und Kochgeschirr bestückt werden. 
Besonders für letzteres setzte sich die firma schott in Jena 
ein, die ihre glaserzeugnisse auch intensiv bewarb. (abb. �). 
argumente wie »feuerfestes glas für den gedeckten tisch«, 
»topf und tafelgeschirr zugleich«, »die Backschale aus Jena-
er glas lässt sich besser reinigen«, »einkochen ohne appa-

rat über jeder heizquelle« oder »den 
Backvorgang können sie von allen 
seiten beobachten« sprachen die Öko-
nomie des Privathaushalts an. neben 
argumenten des reinen geschmacks 
»aus glas schmeckt tee am besten« 
oder »die sintrax kocht den feinsten 
Kaffee« appellierten slogans wie »das 
praktische geschirr für die moderne 
Küche« oder »formschön – zweckmäßig 
– modern« an den sinn für das Zeitge-
mäße. die intensive Werbung sorgte 
für eine große Beliebtheit der glas-
waren, wenn sie auch nicht für jeden 
erschwinglich waren. Während solche 
gebrauchsgegenstände heute als Klas-
siker gehandelt und unter dem schlag-
wort »funktionsgerechte formgebung« 
teils neu aufgelegt werden – wie tee-
geschirr und eierkocher von Wilhelm 
Wagenfeld (1900–1990) – ist nicht zu 
vergessen, dass seinerzeit neben form 
und funktionalität der reiz dieses 
materials jenseits des ursprünglichen 
anwendungsbereichs eine entscheiden-
de rolle spielte. 

Bestandteile, Aufbau und Funktionsweise der Sintrax

Bei dem gerät mit dem technisch anmutenden namen »sin-
trax« handelt es sich um eine mechanische Kaffeemaschine 
zum direkten Betrieb auf der elektrischen herdplatte, dem 
gasherd oder auf einem passenden gestell über einem spiri-
tuskocher. alle sintrax-modelle weisen den charakteristischen 
zweiteiligen aufbau aus übereinander geordneten gläsernen 
hohlkörpern auf, wobei der obere trichterförmig in den unte-
ren einmündet. auch die deckel der gefäße bestehen aus glas, 
so dass einzig die schwarzen griffe – sowohl formal als auch 

Abbildung 1: »Sintrax 52«, Schott Jenaer Glas, Mainz (Des272, Des273, Des275).



hohlkörpern in vertikaler achse und der mittels federring und 
metallbügel-sicherung montierte schwarzen griff, der einzige 
nicht-gläserne Bestandteil. der Verzicht auf ein gestell ergab 
sich durch die möglichkeit, die maschine mit dem glasboden 
direkt auf Kochstelle oder herdplatte aufzusetzen. diesen rich-
tungsweisenden Vorteil ermöglichte der einsatz eines entspre-
chend leistungsfähigen materials. ganz abgesehen vom forma-
len aufbau war der clou nämlich das extrem hitzebeständige 
Borosilikatglas, das auch bei plötzlicher, starker temperatur-
veränderung nicht zerspringt. Belastbare Borosilikatgläser 
waren in den Jahren 1887 bis 189� für den laborgebrauch ent-
wickelt worden und später unter den handelsnamen »Pyrex« 
(seit 1915 von corning, usa), »durax« und (ab 19�8) »duran« 
(beides von schott) auch als hauswirtschaftsglas vermarktet 
worden – letzteres insbesondere für milchflaschen und für 
gefäße zum Backen, Braten, dünsten und einkochen. Zur Ver-
wendung im lebensmittelbereich waren die ehemals bleihal-
tigen spezialgläser überarbeitet worden. ihre feuerfestigkeit 
(eigentlich hitze- und temperaturwechsel-Beständigkeit) ergab 
sich durch den geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten. 
Zudem garantierte der Boranteil dieses glases die chemikali-
en-resistenz, die entscheidende für seine Verwendung in der 
Pharmazeutik und der chemischen industrie war. 
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farblich – einen scharfen Kontrast zu 
der gewölbten silhouette bilden. die 
Bezeichnungen der einzelnen teile las-
sen sich frühen Bedienungsanleitungen 
entnehmen: das obere glas wird als 
»trichter«, das untere als »Kochflasche« 
benannt, dient es nach der Zubereitung 
doch auch als Behältnis, um den Kaffee 
auszuschenken und ist dazu mit einem 
griff zum transport und einem glas-
stopfen zum Verschließen ausgestattet. 
Während des Kochvorgangs bedeckt 
die Öffnung des trichters ein großer 
glasdeckel (abb. �). funktional gese-
hen ist die sintrax ein Vakuumbereiter, 
eine Weiterentwicklung des Perkola-
tors. das Wasser in der Kochflasche 
steigt durch erhitzen über das steig-
rohr des trichters in das obere gefäß 
auf und vermischt sich mit dem gemah-
lenen Kaffee. Wird die Wärmezufuhr 
unterbrochen, entsteht unterdruck, 
das erhitzte Wasser fließt in die Koch-
flasche zurück und durchdringt dabei 
erneut das mahlgut, das vom integrier-
ten filter zurück gehalten wird. diesen 
Vorgang – die Perkolation – kennt man 
im Übrigen noch heute vom gebrauch 
der kleinen metallenen, ebenfalls rein 
mechanischen espressomaschinen, wie 
der polygonalen »moka express« von 
Bialetti, einem weltweit verbreiteten 
Vertreter dieser gattung. 

Vorgeschichte – Spezialglas und Filtertechnik

das Prinzip der Vakuum-Kaffeemaschine lässt sich bis weit 
ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. als grundstein der 
entwicklung gilt der Perkolator, den 1819 ein Pariser Blech-
schmied namens laurens konstruierte. das erste gerät, das 
die Bezeichnung Kaffeemaschine verdient, baute 18�7 der 
Physiker Johann gottlieb nörrenberg (1787–186�) und bereits 
in der mitte des 19. Jahrhunderts bot der markt eine unüber-
sichtliche Vielfalt von mechanischen Kaffeemaschinen. Wäh-
rend zunächst viele geräte weitgehend aus metall bestanden, 
setzten sich bald gläserne Kaffeemaschinen durch, die durch 
geschmacksneutralität überzeugten. Beim so genannten »glas-
ballon« wurden zwei kugelgestaltige glaskolben von einem 
gestell über einem spiritus-Brenner in Position gehalten. sol-
che Kaffeemaschinen waren auch nach 1949 noch im handel. 
sie sind die direkten Vorläufer der sintrax, doch prägt bei die-
sen geräten die gestellkonstruktion das erscheinungsbild. 
die mechanische Vakuum-Kaffeemaschine war bei der ein-
führung der sintrax (um 19�4) somit keineswegs eine völlige 
neuerfindung. Vielmehr leitete das gerät aus Jena eine zweite 
Blüte der glaskolbenmaschinen ein. die sintrax gleicht weni-
ger einer apparatur als einer Kanne. Bestimmend für die neue 
gestalt sind die geschlossene gesamtform aus den beiden 

Abbildung 2: Werbetafel der Firma Schott, u. a. mit »Sintrax 52«, aus: Schaulade 8/1957, S. 487. 
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ihren namen hat die sintrax-Kaffeemaschine von dem fest 
mit dem trichter verbundenen glasfilter. das Kunstwort »sin-
trax« bezieht sich auf das herzstück der maschine, den filter 
aus gesintertem glas. Beim sintern wird gemahlenes glas zu 
einer körnigen glasmasse zusammengeschmolzen, die klein-
ste hohlräume enthält. der gläserne filter war einst für labor-
gebrauch und filterindustrie entwickelt worden. im zerlegten 
Zustand mutet die sintrax-Kaffeemaschine wie gerätschaft 
einer Versuchsanordnung an und erinnert damit an die alter-
native Verwendung im labor (abb. �). tatsächlich war auch 
die apotheke einer der vorgesehenen einsatzbereiche, wo man 
sie als filtergerät einsetzte. als letzte technische modifikation 
wurde 1948 die bislang notwendige rote gummidichtung 
abgeschafft. durch einschliffe der übergreifenden glasteile 
an der einmündungsstelle des trichters war genügend dichte 
gewährleistet. seither besteht die sintrax nur noch aus klarem 
glas und schwarzem griff. die Kaffeemaschine mit glasfilter 
war teil des ehrgeizigen Plans der firma schott, mit spezial-
glas in Küchen, esszimmer und Wohnzimmer vorzudringen. 
mit einer breiten Palette an Koch- und Backgeschirr sollte dies 
glänzend gelingen. 

Inspiration vom Bauhaus – Marcks und Wagenfeld

den Weg in die Privathaushalte fanden die Jenaer glaswa-
ren mit unterstützung der Bauhaus-lehrer. sie vermochten 
schließlich, den technischen fortschritt formal umzusetzen, 
um ihn anschaulich zu machen. denn die idee, »moderne« 
materialien in den alltagsgebrauch einzuführen, sollte durch 
angemessene formgebung ausdruck finden. als »motor« wird 
meist Walter gropius (188�–196�) genannt, der aus finanzi-
ellen nöten des Weimarer Bauhauses nach aufträgen suchte. 
so wandte sich der Bauhaus-direktor 19�4 an den firmenlei-
ter erich schott (1891–1989), und legte ihm nahe, labortaug-
liches spezialglas für den hausgebrauch sichtbar funktional 
zu gestalten. damit widersprach gropius der von der industrie 
gehegten Überzeugung, man müsse das neue material in alt-
hergebrachte formen bringen, um auf akzeptanz der Konsu-

menten zu stoßen. doch gerade diese 
strategie hatte nicht den erwünschten 
erfolg gebracht. davon zeugt der recht 
hausbackene Werksentwurf zur sin-
trax, der durch eine Werbepostkarte 
aus den frühen 19�0er Jahren über-
liefert ist (abbildung abgedruckt in 
stephan �004, s. �4). die glasteile mit 
geschwungenen Konturen erinnern 
stark an Kannenformen von teegeschir-
ren und unterscheiden sich deutlich 
von der letzten endes in serie produ-
zierten Kaffeemaschine. erich schott, 
der 19�7 die geschäfte seines Vaters 
otto schott (1851–19�5) übernommen 
hatte, war auf gropius’ Vorschläge ein-
gegangen. das Bauhaus hatte sichtbare 
argumente vorzuweisen. dort waren 
teegeschirre und Kaffeemaschinen als 
ideales experimentierfeld entdeckt wor-

den, waren diese teile doch für den gebrauch auf dem tisch 
gedacht und eigneten sich somit als Vorzeigeprodukte. für die 
gestalter waren sie beliebtes thema und Prüfstein zugleich, 
so dass in den Bauhaus-Werkstätten entwürfe für tee-, Kaffee- 
und mokkamaschinen entstanden, von denen auch mehrere in 
den handel gelangten. neben arbeiten von Wilhelm Wagenfeld 
sind geräte von Josef Knau und marianne Brandt zu nennen, 
die um 19�4 in der metallwerkstatt umgesetzt wurden. 19�� 
entwarf theodor Bogler auch eine Kaffeemaschine aus Porzel-
lan mit stativ zur Beheizung, die bei der staatlichen Porzellan-
manufaktur Berlin zur Vervielfältigung gelangte. 

Von der ersten Sintrax zur »Sintrax 52«

stellte Walter gropius den ersten Kontakt zur firma schott 
her, so lieferte der von ihm als formmeister der töpferei einge-
setzte gerhard marcks (1889–1981) anfang der frühen 19�0er 
Jahre den entscheidenden entwurf für die sintrax. marcks war 
1919 von gropius als erster in dieses amt berufen worden, 
bevor er 19�5 zur hochschule »Burg giebichenstein« in halle 
an der saale wechselte; nach 1945 wirkte er ausschließlich als 
Bildhauer. diese erste gestalterische formgebung der sintrax 
war bis 19�0 unverändert auf dem markt, mit leichter modifi-
zierung sogar bis nach 1945 (in Jena zu ddr-Zeiten sogar bis 
1956). die Änderung betraf einzig den griff, der um 19�0/�1 
durch Wilhelm Wagenfeld neu konzipiert wurde. der senk-
recht aufsteigende und nach einer u-förmigen Biegung weit 
herabreichende henkel musste einem schlichten, waagrecht 
abstehenden holzstiel weichen. offenbar stellte der ursprüng-
liche griff aufgrund seiner nähe zur Wärmequelle ein sicher-
heitsrisiko dar. der gerade holzstiel, der von den silberarbei-
ten Wagenfelds abgeleitet ist, prägte die neue gesamtform.
den neuanfang nach dem zweiten Weltkrieg nahm die schott 
ag zum anlass für eine neugestaltung der sintrax. als der 
Betrieb in Jena 1948 enteignet wurde, überführte schott sei-
ne spezialisten in den Westen (der sog. »Zug der 41 glasma-
cher«) und gründete Produktionsstätten in landshut und in 
mainz. Bruno mauder (1877–1948), langjähriger direktor der 

Abbildung 3: »Sintrax 52«, Schott Jenaer Glas, Mainz (Des275).
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fachschule für glasindustrie und holzschnitzerei in Zwiesel, 
erhielt den auftrag, eine zeitgemäße form zu schaffen: Ballon-
förmig ist die auffassung der hohlkörper durch das anwölben 
der Bodenfläche und die Wölbung des glastrichters zum obe-
ren deckel hin, der als eingezogener glasaufsatz einen akzent 
bildet. mauders neuer Kunststoffgriff antwortet mit seiner nei-
gung auf die Wölbung der glasteile und schwingt zum ende 
stark aus. ausserdem ist an der Kochflasche ein klappbarer 
Kunststoffdeckel montiert. das Problem der dichtigkeit wur-
de statt mit der gummidichtung durch einschliffe am trichter 
und am inneren mündungsrand des unteren gefäßes gelöst. 

dem hier präsentierten modell, der »sintrax 5�«, gibt das Jahr 
der eröffnung des mainzer schott-Werkes den namen (abb. 1). 
Verglichen mit der Kaffeemaschine von 1948 erfahren die 
hohlkörper kaum Veränderung gegenüber mauders modell. 
allerdings sind die gläser der verschiedenen größen indivi-
duell gestaltet, wie auch die Kunststoffteile. letztere wurden 
deutlichen eingriffen unterzogen: auf den montierten deckel 
des Vorgängermodells wurde verzichtet, von der geschwun-
genen griffform abstand genommen. stattdessen erhielt 
die Kanne einen zunächst waagrecht abstehenden, dann im 
stumpfen Winkel abfallenden henkel aus Kunststoff mit ergo-
nomisch gerundeter einbuchtung zum besseren greifen. man-
gels ausdrücklicher namensnennung eines einzelnen gestal-
ters gilt diese sintrax als Werksentwurf. das modell war in 
fünf größen erhältlich: ¼, ½, ¾, 1 und 1½ liter (für �, 4, 6, 
8 und 1� tassen), was auf die absatz-erwartungen der schott 
ag schließen lässt. Zum einen war für die 1950er Jahre wieder 
mit einer üppigen tischkultur zu rechnen, zum anderen war 
die Konkurrenz durch die elektrische filterkaffeemaschine 
noch nicht absehbar. 

Ende der Erfolgsgeschichte – die Sintrax von Löffelhardt

als 1964 das letzte sintrax-modell für den ladentisch bereit 
war, hatte die elektrifizierung im haushalt bereits stark zuge-
nommen. der 1954 eingeführte »Wigomat« war die erste filter-
kaffeemaschine mit integrierter heizeinheit zum Betrieb am 
stromnetz (dessen Behältnisse bestanden übrigens aus Jenaer 
glas). geräte wie diese eroberten ab den 1960er Jahren den 
markt. daher sah sich die schott ag gezwungen, die sintrax 
den neuen Verhältnissen anzupassen. maßgebliches Ziel war 
die optimierung der Produktion. im gegensatz zur handgefer-
tigten sintrax wurden die gläsernen Backschüsseln längst auf 
automatischen Pressmaschinen gefertigt. ein letztes mal wur-
de ein arrivierter designer mit der Kaffeemaschine aus Jenaer 
glas betraut. nachdem 195� der Versuch fehlgeschlagen war, 
Wagenfeld für die neugestaltung des gesamten haushaltswa-
renglases zu gewinnen – er war in den 19�0er Jahren deren 
gestalter gewesen – wandte man sich an seinen ehemaligen 
mitarbeiter heinrich löffelhardt (1901–1979). ihm fiel seit 
1954 die vom auftraggeber vorrangig marktwirtschaftlich 
bemessene aufgabe zu, das gesamte hauswirtschaftsglas for-
mal zu überarbeiten. aufgrund der neuen Konkurrenzsituati-
on bedeutete das für die sintrax die forderung nach leichterer 
handhabung, mehr Volumen, und gesteigerter geschwindig-
keit in der Kaffeezubereitung. das ergebnis von löffelhardts 
arbeit war eine deutliche abwandlung der form mit symme-

trisch angeordneten gläsern von annähernd gleicher größe, 
wodurch die silhouette stärker als zuvor an eine sanduhr aus 
zwei gegenläufige trapezformen mit abgerundeten ecken 
denken lässt. die geometrisierte gesamtform wird durch die 
beiden kantigen, abgewinkelten griffe (ein eigener für den 
trichter) mit sichtbarer montierung an silberhellen metall-
bändern herausgestrichen. mit diesen linearen elementen kor-
respondiert der flache glasdeckel (für beide Behältnisse pas-
send) mit schwarzem, zylindrischen Knauf – im Widerspruch 
zu den maßvollen rundungen der gefäße. es liegt nahe, dass 
die entscheidung, dieses aufwendige modell nur in einer ein-
zigen größe (1 liter) anzubieten, aus Kostengründen getroffen 
worden war. ende der 1960er Jahre musste sich die sintrax-
Kaffeemaschine definitiv den Vorzügen ihrer elektrischen 
gegenspieler ergeben und schon 1970 stellte die schott ag 
die Produktion des feuerfesten »duran«-haushaltswarenglases 
vollständig ein. 

Alltagstauglichkeit und Prestige

Bis zur einführung der elektrischen filterkaffeemaschine galt 
der Vakuum- bzw. doppelglaskolben als zuverlässige appara-
tur, die bei sachgerechter Bedienung Pulverrückstände aus-
schloss. dennoch stand bei der sintrax die tauglichkeit im all-
tag hinter dem Prestige zurück. anleitungsgemäße nutzung 
und sorgfältige reinigung waren die Voraussetzungen für 
langjährige freude an dem gerät. für die rasche, unkompli-
zierte Kaffeezubereitung war sie nicht das ideale instrument. 
hierfür griff man eher zum melitta-filter, der seit 1908 (Jahr 
der Patentanmeldung) einen schnellen aufguss ohne Pulver-
rückstände ermöglichte. das Benutzen der sintrax bedeutete 
vielmehr »Kaffeekochen zelebrieren« und lässt auf eine lange 
tradition von tischsitten zurückblicken, prunkvolle appara-
te und automaten oder besonders kostspielige tischgeräte in 
den mittelpunkt zu rücken. da die sintrax Wasserkochen und 
aufbrühen in einem leistete, konnte die Kaffeezubereitung mit 
hilfe eines stativs mit spirituskocher oder einer mobilen heiz-
platte aus dem arbeitsraum Küche an den esstisch gebracht 
werden. somit bot sie sich für das Kaffeekochen im kleinen 
freundeskreis oder für die ganze familie an. die spektakuläre 
aktion kulminierte in dem Zeitraum der mazeration, als das 
kochende Wasser von der Kochflasche in den trichter stieg, 
um von dort langsam durch den filter zurück in das erhitz-
te gefäß zu fließen. in einer Werbeanzeige der 19�0er Jahre 
spricht der hersteller den erlebnisaspekt direkt an: »Kaffee 
kocht man gleich bei tisch, es ist praktisch und das Zuschau-
en ist eine freude für sich«. 

Marken und Marriagen 

Wer heute nach sintrax-Kaffeemaschinen ausschau hält, wird 
auch auf exemplare der nachkriegszeit aus Jena stoßen. dort 
lief nach der Verstaatlichung die Produktion in dem Werk wie-
der an, das fortan als »VeB Jenaer glaswerk schott & gen.« 
firmierte. aus gründen des markenschutzes führte der Volks-
eigene Betrieb die marke »Jena therm« ein. auch dort wagte 
man in den 1950er Jahren eine neugestaltung. ein solches 
stück mit markant schräg abgewinkeltem Kunststoffgriff ist
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auch in der schausammlung des germanischen nationalmuse-
ums zu betrachten. 
der Beständigkeit der sintrax waren grenzen gesetzt. Zwar 
waren die glasteile feuerfest, doch nicht gegen Zerbrechen 
gefeit. daher endete so manche sintrax als marriage; denn die 
uneingeschränkte Kombinierbarkeit von trichtern und Koch-
flaschen verschiedener modelle und größen legte diese lösung 
im Verlustfall nahe. Während sich die griffteile anhand ihrer 
form den modellen zuordnen lassen, geben die glasteile durch 
Ätzstempel über die herstellungsorte auskunft. die schott ag 
versah seit 195� ihre Kaffeemaschinen mit einer firmenmarke 
mit dem schriftzug »sintrax mainz« (in Kreis im Quadrat), wie 
sie an der kleinsten der hier gezeigten Kaffeemaschinen zu 
finden ist. diese marke löste »sintrax Bavaria« bzw. »sintrax 
landshut« ab. Bei früheren modellen aus Jena war noch der 
hinweis auf die glassorte »durax« im Kreis eingeschrieben. 
das Jenaer VeB-Werk führte ein stilisiertes laborglas mit der 
umschrift »Jena therm« als neues markenzeichen ein. 
mit ihrer über 40-jährigen erfolgsgeschichte darf die sin-
trax-Kaffeemaschine als musterbeispiel der technischen 
erneuerung im »reich der hausfrau« gelten. da man mit dem 
gemeinsamen Kaffeetrinken in der regel gepflegte gesellig-
keit verbindet, lastete auch der sintrax nicht der geschmack 
von herkömmlicher Küchenarbeit an. für die hohlglaswaren 
der marke »Jenaer glas« war die Kaffeemaschine das flagg-
schiff der Produktpalette und eines der wenigen erzeugnisse, 
bei dem über einen langen Zeitraum hohe herstellungskosten 
in Kauf genommen wurden. 
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