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1. Geratebeschreibung 

1.1. Geratebezeichnung 

1.2. 

PreBluft-T auchgerat 
Modell PA 38/2800 

Verwendungszweck 
Das PreBluft-Tauchgerat Modell PA 38/2800 wird als 
Leichttauchgerat bei Unterwasseraufgaben eingesetzt. 
Es ist ein lungenautomatisches Tauchgerat mit offenem 
Atmungssystem. Die Einatemluft wird dem Gerat lungen
gesteuert unter dem Druck der jeweiligen Wassertiefe 
entnommen. Die Ausatemluft entweicht durch ein Aus
atemventil ins Wasser. 

1.2.1. AlIgemeine Geratebeschreibung 
Bei der Konstruktion wurden die Belange der gewerb
lichen Taucherei besonders berucksichtigt. Dieses war 
vor allem in bezug auf die Korrosionsfestigkeit, auf die 
Anordnung und Ausbildung des Ausatemventils und auf 
das Prinzip der Ruckzugswarnung erforderlich. 

Die Einatemluft wird zwei auf dem Rucken getragenen 
PreBluftflaschen (Fu lld ruck 200 kp/cm 2) durch ein lun
genautomatisches Ventil entnommen, das selbsttatig die
jenige Luftmenge liefert, die zum Fullen der Lunge 
erforderlich ist. Die Ausatemluft entweicht durch ein im 
Gehause des lungenautomatischen Ventils angeordnetes 
Ausatemventi I. 
Sobald der Druck in den PreB luftflaschen auf etwa 
40 kp/cm 2 gesunken ist, steigt der Einatemwiderstand 
langsam spurbar an und wird erst nach Einschalten eines 
Reserveluftvorrats wieder normal. 

Zur Vermeidung von Luftverlusten muB bei einem PreB
luftatmer, der zum Tauchen eingesetzt werden soil, das 
Ausatemventil in nachster Nahe der Membran des Lun
genautomaten angeordnet sein. Aus diesem Grunde be
flndet sich das Ausatemventil im Gehause des Lungen
automaten. 

Das PreBluft-T auchgerat Modell PA 3812800 ist stets ent
weder zusammen mit der VolIsichtmaske Modell 60 R 
oder mit einem Konstantvo lumen-Anzug zu verwenden . 
Wegen der soliden Bauweise ist das Gerat allein nicht 
schwimmfahig . Es sollte deshalb stets in Verbindung mit 
T aucheranzugen verwendet werden . 
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Abb . 1 PreBluft·Tauchge riit Madell PA 3812800, Ruckansich t 25747 
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1.3. Gerateaufbau 
Das GerCit besteht aus dem RGckentragegestell mit 
Tragebanderung, dem Druckminderer mit Warneinrich
tung, der Druckmesserle itung mit Druckmesser, dem 
Lungenautomaten mit Verbindungsschlauch und Kupp
lung sowie den Vorratsflaschen. 

1.3.1. Dos Riickentragegestell aus korrosionsfester Aluminium
Legierung besteht aus einem T-Profil-Rahmen, der alle 
Gerateteile halt. Der Rahmen ist im unteren Teil abge
winkelt und spornartig ausgebildet. 

1.3.2. 

Der Sporn dient als StoBschutz beim Absetzen des Ge
rates, als Abweiseschiene zum Schutz gegen Hangen
bleiben und als Schutz fUr dos Druckminderventil. Unten 
am Sporn ist ein kraftiges Gummipolster aufgeknopft 
um StoBe, die beim Absetzen des Gerates entstehen kon-
nen,abzufangen. . 
An der dem RGcken des Geratetragers zugekehrten Seite 
des T-Profil-Rahmens ist unten eine RGckenstGtze ange
ordnet, an der die Tragegurte und der Leibgurt befestigt 
sind. Oberhalb der Ruckenstutze sitzt, ebenfalls am Rah
men befestigt, ein Kalteschutzpolster, dos einen be
quemen Sitz des Gerates garantiert. 
Am oberen Teil des Rahmens ist eine Spannschelle zum 
Halten der beiden Flaschen angebracht. Im ruckseitigen 
Knotenpunkt der Vernietung der Schelle mit dem Rahmen 
befindet sich die bewegliche Ose fur die obere Auf
hangung der Tragegurte. Diese Ose ist so ausgefUhrt, 
daB dos Gerat daran getragen oder aufgehangt werden 
kann. 

Die Tragebanderung ist eine Schnellbanderung und be
steht aus breiten Gurtbandern, die sich der Korperform 
anpassen. Die Gurte sind aus Trevira® hergestellt, reiB
fest und faulnisfrei. Die Schnellbanderung wird erst bei 
angelegtem GerCit durch einfachen Zug auf die richtige 
Lange eingestellt. Man kann diese Banderung ouch unter 
Wasser ohne Schwierigke iten nachstellen, so daB sich 
stets der beste Sitz erreichen laBt. Die Banderung 
besteht aus den beiden Schultergurten, dem Leibgurt und 
dem Schrittgurt. 
Die Schultergurte sind in Ober- und Untergurt unter
teilt, die durch einen DoppelringverschluB zusammenge
halten werden . Dadurch ergibt sich eine auBerst ein-
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1.4. 
1.4.1 . 

Wirkungsweise 
Gesamtgerat 
Die beiden im Trogegestell ruhenden Yorrotsfloschen 
sind mit 200 kp/cm2 PreBluft gefullt. 
Bei geoffneten Floschenventilen 2 stromt die PreBluft 
zum Druckminderer 3, der den Hochdruck ouf einen 
Arbeitsdruck von etwo 4,5 kp/cm2 im Mittel entsponnt. 
Unter d iesem Druck gelongt die PreBluft durch den 
geschmeidigen Druckschlouch 4, der unter dem linken 
A rm ver lauft, zum Lungenoutomoten 5. Der Lungenouto
mat 5 wi rd unmittelbor an die Moske 6 geschroubt; der 
obkloppbore Druckmesser 7 dient zur Kontrolle des 

15 
12 
13----..l;~ 

20 - -!V""',. 

16----' 

9------' 

9 = Kammer des 12 = Ventilteller 
Lungenaulamalen 13 = Ventilsitz 

10 = Membran 14 = Ruckschlagvenlil 
11 = Hebel 15 = Feder 

Abb . 4 Schnill durch de n Lungenaulamalen 
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11 

18 

19 

10 

25759 

16 = Memb ra n 
17 = Ausalemvenlilglacke 
18 = Knopf 
19 = St6flel 

PreBluftvorrotes. Der Reservescholthebel 8 dient zum 
Umstellen ouf den Reserveluftvorrot, wenn der Luftvor
rat zur Neige geht. 

1.4.2. Lungenautomot 
Beim Einotmen entsteht in der Moske und in der Kommer 
9 des Lungenoutomoten ein geringer Unterdruck, unter 
dessen Einwirkung sich d ie Membron 10 ous gummiertem 
Gewebe noch links durchwolbt. Sie nimmt dobei den 
Hebelll mit, an dessen Ende der Yentilteller 12 befest igt 
ist. Durch d ie Bewegung des Hebels 11 wird der Yenti l
teller 12, der sich ouf den Rand des Yenti lsitzes 13 stUtzt, 
derort gekippt, daB zwischen dem Yentilsitz und dem 
Yentilteller ein Spolt entsteht. Nun stromt PreBluft -
sich entsponnend - in die Kommer 9 des Lungenouto
moten und von hier durch dos geoffnete Ruckschlogvent il 
14 in die Moske. 
Am Ende des Einotemzuges stout sich die Luft in der 
Kommer 9 des Lungenoutomoten . Die Membron 10 geht 
in die Ausgongsloge zuruck, und dos Yenti112/13 schl ieBt 
sich unter der Wirkung der Feder 15 und des PreBluft
druckes: Der Yentilteller 12 wird ouf den Yentilsitz 13 
gedruckt, d ie Zufuhr von Atemluft in die Moske hort 
domit ouf. 
Beim Ausotmen schlieBt sich dos Ruckschlogventil 14. 
Durch den entstehenden Oberdruck wird somit die Mem
bran 16 durchgewolbt und die Ausotemventilglocke 17 
ongehoben, so daB die Ausotemluft, ohne erst wieder in 
die Lungenoutomotenkommer 9 zu gelongen, durch die 
am Umfong ongebrochten Schlitze obstromen konn. 
Durch Druck ouf den in der Gummiobdeckung des Lun
genoutomoten eingearbeiteten Knopf 18 konn zwecks 
Druckentlostung uber den StoBel 19 dos Yent il 12/ 13 
direkt betatigt werden . 
Wirkungsweise beim Touchen 
Der Lungenoutomot eines PreBluft-T ouchgerates hat 
nicht nur die Aufgobe, dem Geratetrager stets d ie fur 
die Atmung erforderliche Luftmenge zu liefern, sondern 
er muB unter Wosser ouch fur den notwendigen Druck
ousgle ich sorgen . Bekonntl ich nimmt der Druck des Wos
sers je 10 m Tiefe um etwo 1 at zu. Domit eine At
mung bei d iesen Drucken moglich wird, muB in den 
Atemwegen des Touchers und ouch im Moskenroum 
sowie in alien mit d iesen Hohl raumen in Yerb indung 
stehenden weiteren Hohlraumen ein entsprechender 
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1.4.3. 

Gegendruck gebildet werden. Dieser Gegendruck wird 
durch den Wasserdruck mit Hilfe des Lungenautomaten 
erzeugt. In dem Deckel des Lungenautomaten sind Off
nungen vorhanden, durch die das Wasser Zutritt zu r 
Membran 10 hat (Abb. 4). Der Druck, bzw. das Gewicht 
der Wassersaule vom Lungenautomaten bis zur Wasser
oberflache ubertragt sich somit auf die Membran, be
wegt diese aus der dargestellten Lage nach links und 
bewirkt uber den Kipphebel 11 ein Offnen des Venti ls 
12/ 13 in gleicher Art wie beim Beatmen des Gerates. Dos 
Ventil 12/13 des Lungenautomaten i:iffnet sich dabei stets 
so lange, bis in der Lungena utomatenkammer 9 und den 
angeschlossenen Raum en ein dem rechts der Membra n 
10 herrschenden Wasserdruck gleicher Gegendruck ge
bildet ist. 
Diese Funktion des Lungenautomaten laBt klar werden, 
wes halb dos Ausatemventil sich in der Nahe der Mem
bran des Lungenautomaten bennden muB. Befande dos 
Ausatemventil sich bei irgendeiner Tauchlage hi:iher als 
der Lungenautomat, so wurde es mit einem geri ngeren 
Druck durch dos Wasser belastet sein als die Membran 
des Lungenautomaten. Dos lungenautomatische Ventil 
wurde sich somit, wie vorher beschrieben, i:iffnen, um 
den Druckausg le ich herbe izufuhren. Dos dann von auBen 
mit einem geringeren Druck als von innen belas tete Aus
atemvent il wurde sich i:iffnen, und es wurde fortlaufend 
Luft abstri:imen. Ein erhebli cher Luftverl ust und damit 
eine Tauchzeitverkurzung wurde eintreten; deshalb 
muB dos Ausatemventil sich stets etwa in gle icher Hi:ihe 
mit dem Lungenautomaten befinden. W enn dieses in 
alien Tauch lagen der Fall sein soil, so muB dos Ausatem
ventil am vortei lhaftesten im Lungenautomaten ange
ordnet se in. 
Druckminderer und Ruckzugsignal (Abb. 5) 
Der hebellose Druckminderer, der den Flaschend ruck auf 
einen Arbeitsdruck von etwa 4,5 kp/cm2 entspannt, ist 
in der Abb. 5 schematisch dargeste llt. Der Druckminderer 
ist durch d ie Handanschlusse 21 mit den Flaschenvent ilen 
verschraubt und durch die Dichtri nge 22 abgedichtet. Die 
Hochd ruck-PreBluft stri:imt durch die in den AnschluB
stutzen sitzenden Siebpatronen 24, durch die Bohrungen 
25 und 38, uber dos Drosselventil 40/41, weiter durch d ie 
Bohrung 36 zum Ventil kegel 27 und dessen Dichtung 28. 
Do oh ne Druckbelastung der Ventilkegel 27 uber dos 
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Druckstuck 30 durch die Kraft der Feder 32 von der Dich
tung 28 abgehoben wird, kann die einstromende PreB
luft zunachst in den Raum unterhalb der Membran 29 
einstri:imen. Sobald in diesem Raum der Druck auf etwa 
4,5 kp/ cm2 angestiegen ist, wird uber die Membran 29 
und den Membranteller 31 eine Gegenkraft ausgeubt, 
wodurch die Feder 32 soweit zusammengedruckt wird, 
daB der Ventilkegel 27 unter dem EinfluB der Feder 26 
auf die Dichtung 28 druckt und gegen den weiteren Zu
fluB von PreBluft abd ichtet. Der Raum unterhalb der 
Membran 29 steht uber die Bohrung 33 mit dem Lungen
automaten des Gerates in Verbindung. Wenn durch 
Beatmung des Lungenautomaten aus diesem Raum Luft 
entnommen wird, sinkt der Druck etwas, und die Feder32 
streckt sich, wodurch dos Ventil 27/28 wieder geoffnet 
wird und PreBluft nachstromt. Dieser Vorgang wieder
holt sich jedesmal, wenn der Lungenautomat anspringt. 
Der Arbeitsdruck unter der Membran 29 b leibt nahezu 
konstant. 
Mit dem Raum unterhalb der Membran 29 steht dos 
Sicherheitsventi l 46 in Verbindung. Bei einer Sti:irung im 
Druckminderventil und einem unzulassigen Druckanstieg 
im Druckminderraum unterhalb der Membran 29 offnet 
sich dos Sicherheitsventil 46 automatisch (selbsttatig), 
und die Luft stri:imt ab. 
Die von der Bohrung 25 nach links aufwarts gerichtete 
Bohrung leitet d ie PreBluft durch eine Duse 34 zum An
schluB 35 und weiter zum Druckmesser des Gerates. 
Dos PreBluft-Tauchgerat Modell PA 38/2800 ist mit einem 
Widerstandswarnsignal und einer Reserveschaltung ver
sehen. 
Dos Drosselventil 40/41 sperrt mit seinem SchlieBbolzen 
40 den Zugang der PreBluft uber die Bohrungen 38 und 36 
zum Druckminderventil 27/28 ab. Do jedoch die Feder 
41 nur so stark ist, daB sie einem auf den SchlieBbolzen 
wirkenden Druck von 40 kp/cm2 dos Gleichgewicht halt, 
wird dos Ventil 40/41 bei hi:iherem Vo rdruck durch den 
Druck gei:iffnet, und d ie PreBluft kann zum Druckminderer 
und zum Lungenautomaten gelangen. Sobald der Vor
ratsdruck auf 40 kp/ cm2 abgesunken ist, beginnt eine 
Drosselung der Luftzufuhr, do die Kraft der Feder 41 
die auf die Ventilflache wirkende durch Druck mal Flache 
gebildete Kraft uberwiegt. Die Drosselung wird um so 
wirksamer, je weiter der Vordruck unter 40 kp/cm2 ab-
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sinkt. Der G eratetrager verspurt dodurch einen longsom 
ste igenden Atemwiderstond und wird somit ouf den zur 
Neige gehenden Luftvo rrot hingewiesen . 
Im unteren Teil der Abb ildung 5 ist dos Reservescholtven
til do rgestellt. Sobold dos Drosse lventil 40/41 bei Errei
chen des Worndruckes von 40 kp/ cm2 die Luftzufuhr uber 
die Bohrungen 38 und 36 sperrt, wi rd der Hebel 45 des 
Reservescho Itventi Is umgelegt; dodurch bewegt sich die 
Gewindespindel 44 noch unten, der Druckbolzen 42 folgt 
dieser Bewegung, do die die Boh rung 37 verschlieBende 
Membron 43 jetzt durch den Restdruck vom Yentilsitz 47 
obgehoben und in die dargestellte Loge gedruckt wird . 
Der restliche Luftvorrot konn nunmehr bei geschlossenem 

33 
35 
34 

21 HandanschluB 
22 Dichtring 
23 AnschluBstutzen 
24 Siebpatrone 
25 Bohrung 
26 Feder 
27 Ventilkegel 
28 Dichtung 
2~ Membran 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Druckstuck 
Membranteller 
Feder 
Bohrung 
Duse 
AnschluB 
Bohrung 
Bohrung 
Bohrung 

39 Bohrung 
40 SchlieBbolzen 
41 Feder 
42 Druckbolzen 
43 Membran 
44 Gewi ndespi nde l 
45 Hebel 
46 Siche rh ei tsventi I 
47 Ventilsi tz 

Abb. 5 Vereinfochter Schnitt durch den Druckminderer mit Widerstonds-
wornung und Reserveschol!ventil 
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Drosselventil 40/41 uber die Bohrungen 37 und 39 zum 
Drosselventilgehause, am SchlieBbolzen 40 vorbei we iter 
durch die Bohrung 36 frei zum Druckminderventil 27/28 
stri:imen. 
Der Hebel 45 des Reservescholtventils ist im Gerat so 
ongeordnet, daB er in der Normolstellung, d. h. in der 
Anfongsstellung, wenn dos Yentil 43/47 geschlossen ist, 
verdeckt unter dem T-Profll des Trogegestellspornes 
steht. AuBerdem ist er am Anfong der Geratebenutzung 
schwer zu bewegen, do die Membron 43 mit dem vollen 
PreBluftdruck belostet wi rd, so daB die Yentilgewinde
spindel 44 gegen die Gewindeflonken der Gewinde
spindelmutter gepreBt wird ; dodurch wird ein unbeob
sichtigtes Umscholten vermieden. Im umgelegten Zustond, 
d. h. in der Scholtstellung fur Benutzung der Luftreserve, 
liegt der Hebel 45 dem Handrad des rechten Flaschen
ventils und der herousrostende Bolzen dem Hondrod des 
linken Floschenventils an (Abb. 7). Diese am Anfong der 
Geratebenutzung verkehrte Stellung wird also beim 
Offnen der Floschenventile bemerkt. Ferner ist der Hebel 
45 innen rot ousgelegt. Diese rote Seite des Hebels ist nur 
bei umgelegtem Hebel sichtbor (Abb. 7). 

Abb. 6 Umlegen der Reserveschaltung 25748 
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Abb. 7 Umge legte Reserveschol tung 25 749 

1.4.4. Die HochdruckanschlUsse fur die Pref3luftflaschen sind 
mit einer durc.h den Druck dichtenden Abdichtung ver
sehen . In Abbtldung 8a ist ein Schn itt durch den in das 
Flaschenventil. einge~chraubten Anschluf3stutzen gezeigt. 
D~r schwarz etngezetchnete Rundschnurring dichtet durch 
letchtes Anpressen im Ventilgehause ab. Sobald das 
Flaschenventil geoffnet wird, wirkt de r Druck, wie in 
Abbildung 8 b gezeigt, auf den Rundschn urring, der da
durch in die leicht kon ische Ausdrehung des Anschluf3-
stutzens hineingepref3t wird und eine vollkommene Ab
dichtung herbeifuhrt. Gle ichzeitig ICif3t der Anschluf3 sich 
nicht mehr loseni erst wenn das Gerat vom Druck ent
lastet wird, kann die Handversch raubung leicht gelost 
werden . 

Abb . 80 Abb . 8b 19088 
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1.5. Technische Oaten 
Abmessungen des Gerates: 

Lange: ca. 710 mm 
Breite: ca. 310 mm 
Hohe: ca. 165 mm 

Gewicht des einsatzfertigen Gerates 
(ohne Maske) 
Gewicht einer auf 200 kp/cm2 gefullten 
Flasche: 
Luftvorrat bei gefullten Flaschen 

ca . 24,5 kg 

ca . 9,7 kg 
2800 I 

2. Bedienungsanleitung 
2.1. 
2.1 .1. 

2.1.2. 
2.1.2.1. 

2.1 .2.2. 

2.1.2.3. 

Fertigmachen des Gerates zum Gebrauch 
Gerat mit Kalteschutzpolster nach unten hinlegen. 
Zwei gefullte Pref3lu ftflasche n von unten in die Doppel 
schelle einschieben. Die Flaschenventile auf die Anschluf3-
stutzen setzen und die Anschluf3schrauben mit der Hand 
anziehen. Auf guten Zustand de r Dichtr inge achten! Die 
Spanne inrichtung an der Schelle des T ragegeste lls fest 
anziehen. 
Kurzpriifung des Gerates auf Einsatzbereitschaft 
Einstellung der Reserveschaltung 
Vor dem Offnen der Flaschenventile Reserveschalthebel 
nach oben stellen, so daf3 er unter dem T-Profll des 
Spornes steht. Dabei wird de r herausragende Stift des 
Reserveschalthebels zuruckgedruckt. 
Wurden die Ventile vorher geoffnet, so laf3t der Hebel 
si ch schwer bewegen. In diesem Falle Ventile wieder 
schlief3en, Gerat durch Druck auf den Entluftungsknopf 
des Lungenautomaten vom Druck entlasten und dann 
den Reserveschalthebel in die richtige Stellung bringen. 
Priifen des Vorratsdruckes jeder Flasche 
Ein Flaschenventil offnen und Druck am Druckmesser 
ablesen . Das andere Flaschenventil offnen und Druck 
ablesen . In beiden Fallen 5011 der Druck etwa 200 kp/cm2 
betragen. 1st eine Flasche nicht oder nur wenig gefUllt, 
so stromt die Pref3luft solange uber, bis in beiden 
Flaschen der gleiche Druck herrscht. 
Hochdruck-Dichtpriifung 
Flaschenventile wieder schlief3en und den Druckmesser 
beobachten. Der angezeigte Druck darf in nerha lb von 
einer Minute nicht sinken. 
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2.1.2.4. Priifen des Riickzugsignals 
Ein Flaschenventil wi rd kurzzeitig ge6ffnet und dann 
wieder geschlossen. 
Der Flaschendruck soli mindestens 100 kp/cm2 betragen. 
Dann wird am Lungenautomaten vorsichtig gesaugt oder 
der Entluftungsknopf vorsichtig betatigt und dabei 
der Druckmesser beobachtet. Bei spatestens 30 kp/cm2 
(- 5 kp/ cm2 Druckmessertoleranz) Flaschendruck mu13 
der leiger des Druckmessers stehenbleiben, bzw. er darf 
nur noch langsam abfallen. Reserveschalthebel umlegen, 
dabei darf der leiger bis auf ,,0" zuruckgehen; bei 
weiterem Absaugen bzw. Betatigen des Druckknopfes 
muB der Zeiger bis zum Anschlag (,,0") zuruckgehen . 

2.1.2.5. Niederdruck-Dichtpriifung 
Bei geschlossenen Flaschenventilen am Anschlu13 des 
Lungenautomaten saugen . Nachdem die Pre13luft aus 
den Armaturen abgestromt ist, darf man keine Luft mehr 
nachsaugen konnen. 

2.1.2.6. Reserveschalthebel wieder in die unter 2.1.2.1 bezeich
nete Stellung bring en. 

2.2. Gebrauch des Gerates 
Zur DurchfUhrung von Tauchervorhaben die landesiibli
chen Sicherheitsvorschriften beachten. 

2.2.1. Das GerOt mit weit eingestellten Schultergurten um
h?ngen und durch lug an den freien Enden hochziehen, 
bls es fest und bequem sitzt. Leibgurt schlie13en, dabei 
darauf achten, da13 der Schlouch des Lungenautomaten 
unter dem Leibgurt liegt. Freie Enden der Schultergurte 
unter den Leibgurt stecken . Be im Anlegen des GerOtes 
wird die Schrittgurtlasche des Schrittgurtes mit beiden 
Zopfen zwischen die Leibgurtkloppe und den Leibgurt
verschlu13 des Leibgurtes eingehCingt. Durch einfachen 
lug am freien Ende wird der Schrittgurt ouf die richtige 
LCinge eingestellt. Der Schrittgurt darf nicht locker sitzen, 
da sonst der feste Sitz des GerOtes nicht gewCihrleistet 
ist und beim AbwCirtstauchen mit dem Kopf voran dos 
GerCit in den Nocken rutschen konn. 

2.2.2. Lungenautomat mit dem Anschlu13 der Maske oder des 
Konstantvolumen-Anzuges fest verschrouben. Der Druck
onschlu13 des Lungenautomaten mu13 abwCirts weisen. 
Die YolIsichtmoske Modell 60 R wird mit weit eingestell
ter Banderung uber den Kopf gestreift; dobei zuerst dos 
Kinn in die Kinntosche setzen, donn die beiden unteren 
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Kopfbander anziehen, danach die oberen. Gegebenen
fall s mu13 das Maskenfenster vor der Benutzung mit Klar
sichtmittel eingerieben werden . Bei noch nicht geoffneten 
Flaschenventilen versuchen, Luft zu holen; wenn keine 
Luft zustromt, sind Maske und Lungenautomat dicht. Die 
Maske ist ventillos. Blast wahrend des Tauchens Luft am 
Maskenrand ab, so mu13 die Maskenbanderung nachge
zogen werden. 
Bei Yerwendung eines Konstantvolumen-Anzugs die da 
zugehorige besondere Gebrauchsanwe isung beachten. 

2.2.3. Beide Flaschenventile mit etwa 1'12 Umdrehungen der 
Handrader offnen . 
Beim Offnen der Flaschenventile darf der Reservescha lt
hebel nicht storen, andernfalls ist die Reserve nicht 
richtig eingestellt. 

2.2.4. Druckmesser ablesen . Der Druck soli etwa 200 kp/cm2 
betragen . Richtige Lage der Druckmesserk lammer prufen . 

2.2.5. Durch zwei tiefe Atemzuge uberprufen, ob der Lungen
automat be i geringem Widerstand genugend Luft 
spendet. 
Der Geratebenutzer ist fertig zum Einsatz! 

2.2.6. Wahrend des G ebrauchs von Zeit zu Zeit den Druck
messer ablesen. Hierzu den Druckmesser durch Druck 
auf die beiden seitlichen Knopfe der Druckmesserklammer 
abklappen. Nach dem A blesen den Druckmesser wieder 
in die Klammer drucken. 

2.2.7. Der Beobachter kann an den bei jeder Ausatm ung des 
Tauchers aufsteigenden Blasen immer feststellen, wo 
sich der Taucher beflndet, und ob die Atmung normal 
ist. In lweifelsfallen Signal " A lles in O rdnung?" geben 
und Antwort abwarten. 

2.2.8. Wird ein Gewichtsgurtel verwendet, so ist dieser uber 
dem Gerategurt zu tragen, damit er im Notfall leicht 
abgeworfen werden kann. Werden Einzelgewichte an 
dem Gerategurt befestigt, so mussen diese leicht ab
nehmbar angebracht sein . 

2.2.9. Nicht jeder eignet sich zum Tauchen! Auch ein erfahre
ner Taucher kann durch eine Indisposition zeitweilig zum 
Tauchen ungeeignet sein . Die Eustachische Rohre und 
das T rommelfell mussen in O rdnung sein. 

2.2.10. T reten beim Tauchen uber 5 Meter Schmerzen in den 
Ohren oder in der Stirnhohle auf, die sich durch kraftige 
Schluckbewegungen nicht beseitigen lassen, so mu13 auf-
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2.2.11. 

2.2.12. 

2.2.13. 

2.2.14. 

2.2.15. 

2.2.16. 
2.2.17. 

getaucht werden. Eine Erkaltung kann die Ursache hier
fur sein . 
Yorsicht! Eine Storung am Trommelfell kann unterWasser 
zum zeitweiligen Yerlust des Orientie rungssinnes infolge 
von Gleichgewichtsstorungen fUhren. 
Bei alien Zwischenfallen unter Wasser: Ruhe bewahren! 
Panikstimmung fUhrt zu Unfallen! 
Sobald der PreBluftvorrat bis zu einem Restdruck von 
etwa 40 kp/cm 2 verbraucht ist, steigt der Atemwider
stand langsam an. (Achtung - bei strenger Kalte steigt 
der Atemwiderstand schneller!) Nach Umlegen des Re
serveschalthebels mit dem Daumen der rechten Hand 
(Abb. 6) wird der Atemwiderstand sofort wieder normal. 
Nach dem G ebra uch Yollsichtmaske mit angeschraub
tem Lungenautomaten vom Kopf abziehen, Lungenauto
matenschlauch in die Klammer am linken Schultergurt 
einhangen. Durch Hochdrucken der oberen Ose mit dem 
Daumen Schultergurte lockern und Gerat ablegen. Nicht 
abwerfen! Yorsicht: Ein Druckmesser kann keine starken 
StoBe vertragen. 
Beide Flaschenventile schlieBen, dann auf den Entluf
tungsknopf am Lungenautomaten drucken, damit die 
PreBluft fUhrenden Teile des Gerates drucklos gemacht 
werden. 
Lungenautomat von der Schutzmaske abschrauben. 
Bestehende Vorschriften - z. B. "Richtlinien fUr den Ein
satz von Leichttauchgeraten" fUr das gewerbliche Tau
chen - oder andere beachten. 
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2.3. Gebrauchszeit 

Als Wert fur die Beurteilung der Gebrauchszeit von 
PreBlufttauchgeraten gilt nur der Luftvorrat. Er betrag! 
beim PreBluft-Tauchgerat Modell PA 3812800, wie in der 
Modellbezeichnung aufgefUhrt, 2800 I. Die Gebrauchs
zeiten eines PreBluft-Tauchgerates mit lungenautomati
scher Luftzufuhr unterliegen starken Schwankungen: 

Unabhangig von dem sehr unterschiedlichen Luftver
brauch durch die verschiedenen Leistungen steigt der 
Luftverbrauch noch in starkem MaBe mit der Zunahme 
der Tauchtiefe. Do der Wasserdruck je 10 m Tiefe um 
etwa 1 at zunimmt und der Lungenautomat stets einen 
Druckausgleich herbeifUhrt, wird dem Toucher die Atem
luft immer unter dem der Tauchtiefe entsprechenden 
Druck zugefuhrt. In 10 m Tiefe wird somit Luft unter 
einem Druck von 2 ata oder 1 atu in bezug auf den Druck 
an der Oberflache (atmospharischer Druck) eingeatmet. 
Do dos zum Fullen der Lunge erforderliche Atemvolu
men unabhangig von der Tauchtiefe gleich bleibt, wird 
in 10 m Tiefe die doppelte, in 20 m Tiefe die dreifache 
Luftmenge verbraucht. Betragt z. B. dos Yolumen eines 
Atemzuges 2 I, so werden in 10 m Tiefe, d. h. unter 
einem Druck von 2 ata 2 I x 2 = 4 I, in 20 m Tiefe 
(= 3 ata) 2 I x 3 = 6 I Luft, stets bezogen auf atmospha
rischen Druck, verbraucht. Aus der Abb. 10 sind fur 3 ver
schiedene Luftumsatze die Gebrauchszeiten in Abhan
gigkeit von der Tauchtiefe bis 40 m ablesbar. Auf der 
Abszisse ist die Tauchtiefe in m, auf der Ordinate die 
Tauchzeit in min eingetragen. 

Die Kurven a, b und c entsprechen den nachstehenden 

Luftumsatzen : a: 30 I/ m in (Ieichte Arbeit) 

b: 40 I/min (mittelschwere Arbeit) 

c : 50 I/min (schwere Arbeit) 

Die Anfangspunkte der nach rechts abfallenden Yer
brauchskurven uber der Tauchtiefe ,,0 Meter" lassen 
die Gerategebrauchszeiten bei atmospharischem Druck 
oder be im Tauchen unmittelbar unter der Wasserober
flache erkennen: 

bei mittlerer Arbeit (a) - ca . 93 min 

bei mittelschwerer Arbeit (b) - ca. 70 min 

bei schwerer Arbeit (c) - ca. 56 min 
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Abb. 9 Verbrouchszeitkurven des Prelllult·Touchgeriites Modell PA 38/2800 
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a 

b 
c 

25 947 

Die Schnittpunkte der senkrechten Linie uber der Tauch
tiefe ,,1 5 Meter" mit den Verbra uchskurven ergeben, auf 
der Ordinate abgelesen, die entsprechenden Tauchze i
ten mit ca. 37, 27 und 22 Minuten. 

Es ist unbedingt darauf zu achten, daB mit der Verku r
zung der Gebrauchsze it infolge der Zunahme der Tauch
tiefe ouch die Verb ra uchszeit des Reserveluftvorrates 
verkurzt wird. Daher stets auftauchen, wenn auf 
" Reserve " umgeschaltet wurde. 

2.4. Tieftauchen iiber 13 Meter unter Beachtung der Aus
tauchtabelle 

2.4.1. Unter langerer Einwirkung von Druck auf den mensch
lichen Korper nehmen d ie Korperflussigkeiten Stickstoff 
und Sauerstoff aus der Atemluft auf. LaBt der Druck 
nach, so wird der Stickstoff schnell w ieder gasformig frei 
und gelangt uber den Blutstrom zu den Atemorganen. Bei 
zu plotzlicher Druckentlastung bilden sich jedoch so viele 
Stickstoffblaschen in den Korperflussigkeiten, daB sie 
nicht mehr gefahrlos ausgeschieden werden, sondern zu 
gesundheitlichen Schaden, in schweren Fallen sogar zum 
T ode fUhren konnen . 

2.4.2. 

Diese Gefahren sind beim Tieftauchen uber 13 m zu be
achten. Je tiefer und longer getaucht wird, desto mehr 
Stickstoff wird von den Korperflussigkeiten aufgenom
men, desto groBer wird somit die Gefahr der "Ta ucher
krankheit" . 

Um diesen Gefahren zu begegnen, mussen von einer 
bestimmten Grenze ab Pausen beim Austauchen einge
legt werden, damit der Stickstoff langsam und damit 
gefahrlos austreten kann . Diese Pausen sind in der Aus
tauchtabelle angegeben. 

In Abb. 10 ist die Grenzkurve fu r das Austauchen oh ne 
Dekompressionspausen dargestellt. Wenn der Schnitt
punkt aus T auchtiefe und Aufentha Itsdauer in dieser Tiefe 
links der strichpunktierten Kurve liegt, kann direkt aus
getaucht werden, ohne daB normalerweise gesundhe it
l iche Schaden auftreten. 

BEISPIEL: Ein Aufenthalt von 30 Minuten in 25 m oder 
10 M inuten in 40 m Tiefe ermoglicht gerade noch direktes 
Austauchen. 
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2.4.3. 

2.4.4. 

2.4.5. 

2.4.6. 

Ein Luftvorrat von 2800 I ermoglicht einen langeren 
Aufenthalt in groBerer Tiefe, so daB u. U. Austauch
pausen einzuhalten sind. Aus diesem Grunde muB der 
Taucher mit einem genau anzeigenden Tiefenmesser und 
einer Uhr ausgerustet sein, sofern die Signale fur den 
Tauchverlauf nicht von oben durch Signalle ine oder 
T elefon gegeben werden. 
Beim Tauchen (rechts der Gefahrenkurve, Abb. 10) muB 
der Aufenthalt unter Wasser stets so bemessen sein, daB 
ein genugender Luftvorrat zum Einhalten der Austauch
pausen (siehe Tabelle 2, Seite 28) vorhanden bleibt. 
Der Luftvorrat der Reserveschaltung ist in den meisten 
Fallen nicht zum Einhalten von Austauchpausen ausrei
chend. Ein Blick auf die Austauchtabelle 2 zeigt, daB die 
Austauchzeiten zu unterschiedlich sind, um mit der Reser
veschaltung erfaBt zu werden. Der Tieftaucher muB sich 
bei der Bestimmung der Tauchzeit also noch dem Druck
messer richten. 
Zur rechtzeitigen Begrenzung der Aufenthaltszeit in be
stimmter Tiefe an Hand der Austauchtobelle bzw. zur 
Festlegung des Restdruckes des Luftvorrates zum Aus
ta uchen dienen die nochstehenden Anholtswerte des 
Luftverbrauches in I/min: 

Tatigkeit 

Flossen
schwimmen 

Arbeit 

Tiefe (m) 

o 

25 

50 

10 

5J 

100 

TABELLE 1 

20 30 40 50 

75 100 125 150 

150 200 250 300 

Luftverbrauch (1/min) in Abhangigkeit von Tiefe und 
Tatigkeit. 
Wahrend der Austauchpousen werden bei Ruhe bzw. 
gemachlichem Flossenschwimmen 

in 3 m Tiefe etwo 30 I/min 
in 6 m Tiefe etwa 40 I/min 
in 9 m Tiefe etwo 50 I min 

Luft verbraucht. 
Do der Luftverbrauch individuell sehr verschieden sein 
konn, muB jeder Toucher seinen eventuellen Mehrver
brauch berucksichtigen. 
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2.4.7. 

2.4.8. 

2.4.9. 

2.4.10. 

2.4.11. 

2.5. 

2.5.1. 
2.5.2. 

2.5.3. 

Zum Festlegen der Luftmenge zum Austauchen bzw. des 
Flaschendruckes, bei dem ausgetaucht werden muB, wird 
d ie Zeit der Austauchpause mit dem Luftverbrauch in 3 
bzw. 6 m Tiefe multipliziert. Dann wird als Luftverbrauch 
zum Aufwartsschwimmen (normoles Flossenschwimmen) 
die Haifte des fUr die gewunschte Touchtiefe angegebe
nen Wertes mit der Austouchzeit (ohne Austauchpouse) 
multipliziert. Beides zusammen ergibt den zum gefohr
losen Austouchen erforderlichen Luftbedarf. Wird diese 
Zahl durch das Gesamtfloschenvolumen dividiert, so er
gibt sich der erforderliche Restdruck, bei dem ousge
taucht werden muB. 
Kommt die Zeit des Aufenthaltes unter Wosser der in der 
Austouchtobelle angegebenen Grenzzeit sehr nohe oder 
uberschreitet sie diese etwo, so sind die nachst hoheren 
Austauchzeiten zu wahlen. 
Bei den ersten Tieftouchversuchen sollten die Austouch
zeiten ous Sicherheitsg runden um ca. 20 % verlangert 
werden, do dos Auftreten der T oucherkrankheit ind iv i
duel I unterschiedlich ist. 
Wird innerholb 24 Stunden zweimal getaucht, so sind die 
Aufentholtsze iten in der Tiefe zu oddieren. Fur die sich 
doraus ergebende Gesomtoufentholtszeit ist donn noch 
der Tobelle die Austouchzeit beim zweiten Touchen fest
zustellen. 
In Abb. 9 (Seite 20) sind die Gebro uchszeiten bei 
longsomem Schwimmen fUr Gerate mit verschiedenen 
Luftvorraten in Abhangigke it von der Tiefe ongegeben. 
Die erforderlichen Schwimmzeiten fUr das Ab- und Aus
tauchen sind dabei nicht berucksichtigt. Besonders in 
groBerer Tiefe wird also die effektive Gebrouchszeit 
etwos und bei notwendigen Austauchzeiten u. U. erheb
lich vermindert. 
Besondere Hinweise und Sicherheitsonweisungen fUr dos 
Tauchen. Bestehende Vorschriften beachten! 
Nur wer gesund ist, dorf touchen. 
Die ersten Touchversuche im flochen Wosser durchfuh
ren. Dobei dicht unter der Wosseroberflache wahrend 
der Dauer einiger Atemzuge verharren, um sich an die 
neuen Atemverhaltnisse zu gewohnen. 
Nur wer mit dem Gerat vollkommen vertrout ist, darf 
tieferes Wosser oufsuchen. 
Dos Offnen des Schnellverschlusses, und dos Lockern der 
Schultergurte vor dem Tauchen uben, damit im Ge-
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2.5.4. 

2.5.5. 

2.5.6. 

2.5.7. 

2.5.8. 

2.5.9. 

fahrenfalle das GerCit auch unter Wasser schnell abge
legt werden kann. 
Das Gerat wird vorwiegend zum Schwimmtauchen be
nutzt. Dabei werden Schwimmflossen als Hilfsmittel fUr 
die Fortbewegung benotigt. Das Schwimmen mit 
Schwimmflossen sollte vor dem Tauchen gut geubt 
werden. 
Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ist mit einem 
Gerat nur ein Tauchgang durchzufuhren. Membran und 
Ausatemventil werden durch die anhaftende Feuchtig
keit hart, so daB es zu Funktionsstorungen kommen 
kann . Zu erneutem Einsatz nur trockene Gerate ver
wenden. 
Bei solchen Temperaturen langsam ins Wasser gehen 
und unter der Wasseroberflache die Luftversorgung 
wahrend der Dauer einiger Atemzuge gut beobachten. 
Im allgemeinen ist die Vlirwendung von Bleigewichten 
notwendig. Jeder Taucher muB selbst herausflnden, wie
viel Gewicht er anlegen muB, damit er einen leichten Ab
trieb bekommt. Da das Gerat etwa 3,6 kg Luft enthalt, 
die verbraucht wird, hat der richtig ausgeglichene T aucher 
am Ende der Benutzungsdauer einen leichten Auftrieb. 
Bei der Prufung, wieviel Bleigewichte angelegt werden 
mussen, um den gewunschten Gewichtsausgleich zu er
reichen, ist darauf zu achten, daB der T aucheranzug gut 
entluftet wird. Deshalb langsam senkrecht eintauchen, 
und die Luft an einer Armmanschette entweichen lasseni 
der Arm muB dabei hochgehalten werden . 
Wird unter dem Taucheranzug Wollzeug getragen, so 
muB damit gerechnet werden, daB der an der Ober
flache eingestellte Gewichtsausgleich in einigen Metern 
Tiefe nicht mehr vorhanden ist. Der groBere Druck des 
Wassers in dieser Tiefe druckt das Wollzeug bzw. d ie 
darin verbliebene Luft zusammen, so daB sich das Vo
lumen des Tauchers verkleinert und der Auftrieb gerin
ger wird . 
Soil mit dem Gerat unter Wasser stehend gearbeitet 
werden, so kann durch schwere Tauchersandalen und 
zusatzliche Bleigewichte dafUr gesorgt werden, daB der 
Taucher genugend Standfestigkeit erhalt. 
Bei Sucharbeiten unter Wasser empflehlt sich die Be
nutzung von Schwimmflossen. Der Taucher ist dann be
weglicher, und er wuhlt bei vorsichtigen Bewegungen 
eventuell vorhandenen Bodensatz oder Schlamm nicht 
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2.5.10. 

2.5.11. 

2.5.12. 

2.5.13. 
2.5.14. 

2.5.15. 

2.5.16. 

2.5.17. 

2.5.18. 

auf, so daB eine vorhandene Sichtmoglichkeit erhalten 
bleibt. 
Um eine moglichst gute Sicht durch die Vollsichtmaske zu 
erhalten, sollte die Maske mit dem Lungenautomaten 
beim zeitweiligen Ablegen an der Oberflache nicht ins 
Wasser gehalten werden . Die Funktion des Lungenauto
maten wird in diesem Falle zwar nicht gestort, jedoch 
tritt von der Innenseite her in den Lungenautomaten ein
gedrungenes Wasser beim Beatmen als Nebel wieder 
aUSi dadurch wird die Sicht behindert. Beim Tauchen 
eventuell in die Maske eingedrungenes Wasser stort in 
dieser Hinsicht weniger. Durch leichtes Ne igen des 
Kopfes nach links flieBt d ieses Wasser zum Lungenauto
matenanschluB und wird bei der nachsten Ausatmung zu
sammen mit der Ausatemluft ausgestoBen. 
Stets mit Sicherheitsleine tauchen. Sicherheitsleine mit 
loser Schlinge und Palstek unter dem GerCit um den Kor
per legen. 
Die Leine beim Tauchen nach Moglichkeit immer mit 
einer Hand anfassen. Die Sicherheitsleine muB von einer 
beobachtenden Hilfsperson gefuhrt werden, die eben
falls im Tauchen ausgebildet ist. 
Sicherheitssignale, vor allem Notsignale, festlegen. 
Leine stets so fuhren, daB stCindig Kontakt mit dem 
Taucher vorhanden ist. Den Erhalt eines Signals vom 
Beobachter immer durch ein gleiches Rucksignal besta
tigen . 
Ein Reserve-Tauchgerat muB an der Tauchstelle einsatz
bereit gehalten werden . 
Das Tauchen kann beliebig oft unterbrochen werden 
(auBer bei Frost). Bei langeren Unterbrechungen sind 
stets die Flaschenventile zu schlieBen, und das Gerat 
vom Druck zu entlasten. Auch nach einem kurzzeitigen 
Offnen des Flaschenventils muB der Lungenautomat 
wieder entlastet werden (Leeratmen oder Entluftungs
knopf drucken, um alle Teile drucklos zu machen). 
Bei entsprechender Obung ist das Tauchen bis ca . 40 m 
Tiefe unter Beachtung aller Sicherheitsvorkehrungen ge
fahrlos. Ober 40 m kann der sogenannte Tiefenrausch 
auftreten, d . h. der Taucher kann in einen gefahrlichen 
Zustand kommen, in dem die konzentrierte Denkfahig
keit nachlaBt. Deshalb : 
Oh ne Notwendigkeit nicht uber 40 m Tiefe tauchen! 
Soil tief getaucht werden (z. B. 40 m) und will man dabei 
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Austauchtabelle TABELLE 2 
(Auszug aus der DRAGER-Austauchtabelle) 

Touch- Pousen in min wohrend Gesomt-
Touch- zeit des Aufstiegs in Tiefen von oustouch-
tiefe (m in) zeit (min) 

9m 3m 

0- 10 Kei ne Beschronkung 1 
10- 12 bis 135 1 

135- 165 4 5 
12- 15 bis 85 1 

85- 105 4 5 
105- 120 9 10 

15- 18 bis 60 1 
60- 70 4 5 
70- 80 4 5 10 
80- 90 4 10 15 

18- 21 bis 40 2 
40- 55 4 5 
55- 60 4 5 10 
60- 70 4 10 15 

21 - 24 bis 30 2 
30- 40 3 5 
40- 50 4 5 10 
50- 55 4 10 15 
55- 60 4 15 20 

24-27 bis 25 2 
25- 30 3 5 
30- 40 3 5 10 
40- 45 3 10 15 
45- 50 3 15 20 

27- 30 bis 20 2 
20- 25 3 5 
25- 30 3 5 10 
30- 35 3 10 15 
35- 40 3 15 20 
40- 45 3 20 25 

30- 33 bis 17 2 
17- 20 3 5 
20- 25 3 5 10 
25- 30 3 10 15 
30- 35 3 15 20 
35- 40 3 20 25 

33-36 bis 14 2 
14- 20 3 5 
20- 25 3 5 10 
25- 30 3 15 20 
30- 35 3 20 25 
35- 40 3 5 25 35 

36- 39 bis 11 3 
11 - 15 3 5 

Touch- Pousen in min wohrend Gesamt-
Touch- ze it des Aufstiegs in Tiefen von austouch-
tiefe (min) I zeit (min) 

9 m 6 m 3 m 

15- 20 3 5 10 
20- 25 3 10 15 
25- 30 3 20 25 
30- 35 3 5 20 30 

39-42 bis 9 3 
9- 10 2 5 

10- 15 3 5 10 
15- 20 3 10 15 
20- 25 3 15 20 
25- 30 3 5 20 30 

42- 45 bis 8 3 
8- 10 2 5 

10- 15 2 5 10 
15- 20 2 15 20 
20- 25 3 5 20 30 

45- 51 bis 10 2 5 10 
10- 15 2 10 15 
15- 20 2 5 15 25 

in verschiedenen Tiefen Beobachtungen vornehmen, so 
sollte der Taucher grundsatzlich erst die groBere Tiefe 
aufsuchen und die in wesentl ich geringerer Tiefe (z. B. 
20 m) gewunschten Beobachtungen dann auf dem Ruck
weg anstellen, damit das Auftauchen langsam vor sich 
geht und Gefahren vermieden werden . 

2.5.19. Bei alien Zwischenfallen unter Wasser: Ruhe bewahren! 
Panikstimmung Hihrt zu Unfallen! 

3. W artung 
3.1. Reinigen des Gerates nach dem Gebrauch 

3.1.1 . Das Gerat nach dem Tauchen nach Moglichkeit gle ich 
mit reinem SuBwasser abspulen. 

3.1.2. PreBluftflaschen absch ra uben und zum Fullen mit olfreier 
PreBluft geben. Der Fulldruck 5011 bei Zimmertempera
tur 200 kp/cm2 betragen . 
Falls das Gerat nicht druckentlastet wurde, sind die Yen
tile zu schlieBen und d ie A rmatu ren durch Druck auf den 
Entluftungsknopf am Lungenautomaten drucklos zu 
machen; dann lassen sich d ie Flaschen leicht ab
schrauben . 
Die Flaschen diirfen nicht mit SauerstofJ gefiillt werden! 
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3.1.3. Der Lungenautomat wi rd vom Gerat abgekuppelt, des
innziert und mit klarem, lauwarmem Wasser kraftig ge
spult i an nicht zu warmem, vor direktem Sonnenlicht 
geschutztem Ort zum Trocknen aufhangen. 

3.1.4. Nach der Reinigung dos Gerat wieder zusammenbauen. 
Stets auf Vorhandensein und guten Zustand der Dicht
ringe achten! 

3.2. Prufen des Gerates 

3.2.1. Hochdruck-Dichtprufung 
Dos Flaschenventil einer der beiden angeschlossenen 
gefullten (mindestens 180 kp/ cm2) Flaschen wird geoffnet 
und der Druck am Druckmesser abgelesen. Nach dem 
SchlieGen des Flaschenventils darf der angezeigte Druck 
innerhalb einer Minute nicht sinken. 

3.2.2. Prufen des Anspringdruckes des Lungenautomaten 
Bei geoffnetem Flaschenventil wird der Lungenautomat 
an ein saugend eingestelltes Prufgerat angeschlossen 
und dessen Blasebalg langsam betOtigt. Der Lungen
automat muG horbar anspringen, oh ne einen hoheren 
Widerstand 015 20 mm WS zu erzeugen. 

3.2.3. Niederdruck-Dichtprufung 
In den AnschluG des mit dem Gerat verbundenen Lun
genautomaten wird ein paarmal hineingeatmet. Dann 
wird der Lungenautomat an ein Prufge rat angeschlossen 
und ein Unterdruck von 70 mm WS erzeugt. Bei dem an
geatmeten Lungenautomaten darf sich der eingestellte 
Druck innerhalb einer M in ute um nicht mehr 015 10 mm 
andern. Dos Anatmen ist erforderlich, weil Ausatemven
tile in trockenem Zustand meistens nicht ganz dicht sind. 
Bei der Geratebenutzung werden sie jedoch durch die 
Ausatemluft feucht und damit ouch dicht. 

3.2.4. Prufen des Ruckzugsignals 
Ein Flaschenventil wird kurzzeitig geoffnet und dann 
wieder geschlossen. 
Der Flaschendruck 5011 mindestens 100 kp/cm2 betragen. 
Dann wird am Lungenautomaten vorsichtig gesaugt 
oder der Entluftungsknopf vorsichtig betatigt und dabei 
der Druckmesser beobachtet. Be i spatestens 30 kp/cm2 

(- 5 kp/cm2 Druckmessertoleranz) Flaschendruck muG der 
Zeiger des Druckmessers stehenbleiben, bzw. er darf nur 
noch langsam abfallen. Nach dem Umlegen des Reser
veschalthebels darf der Zeiger bis auf ,,0" zuruckgehen; 
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3.2.5. 

3.3. 
3.3.1. 
3.3.2. 
3.3.3. 

3.3.4. 

3.3.5. 

bei weiterem Absaugen bzw. Betatigen des Druck
knopfes muB der Zeiger bis zum Anschlag (,,0") zuruck
gehen. 
Flaschenventile schlieBen 
Gerat vor dem Abstellen durch Betatigen des Entluf
tungsknopfes am Lungenautomaten drucklos machen. 
Reserveschalthebel nach oben umlegen. 

Pflege und Aufbewahrung 
Die Pflege des Gerates darf nicht vernachlassigt werden! 
Verschmutzte Gerate baldmoglichst sorgfaltig reinigen . 
Bei der Aufbewahrung ist darauf zu achten, doG dos 
Gerat nicht verschmutzt oder verstaubt. Es ist wichtig, 
doG die Gerate stets gebrauchsfertig aufbewahrt wer
den. Die Lagerraume mussen trocken sein und die Ge
rate durfen keiner direkten Sonnenbestrahlung ausge
setzt sein . 
Sollen Gerate in Sonderfallen bei strenger Kalte bereit
gehalten werden, so sind die Hochdruckanschlusse etwas 
zu lockern und erst unm ittelbar vor der Benutzung des 
Gerates nachzuziehen. 
Mindestens halbjahrlich mussen die Gerate gepruft wer
den, besonders wenn sie zwischenzeitlich nicht benutzt 
wurden. Wichtig fUr dos gefahrlose Arbeiten mit dem 
Gerat ist die Beschaffenheit der Membran des Lungen
automaten und des Ausatemventils. Be ide Teile sollten 
spatestens nach etwa 2 Jahren ausgewechselt werden . 
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