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Geplantes Fliegen - Fliegen nach
Plan

Es ist noch lange hin bis zum Sonnenuntergang, doch
im Cockpit des Flugzeuges, welches unter der tiefgrau-
en Wolkenbasis gerade noch so die Sicherheitsmindest-
h�he einhalten kann, d�mmert es bereits.

Vor allem f�r den Piloten, denn nun beginnt die Suche-
rei. Wie war doch die lnformations-Frequenz- was sagt
die Luftfahrtkarte �ber Hindernisse wo bin ich �ber-
haupt?

Eine Hand h�lt das Steuer, die andere versucht krampf-
haft, die Karte richtig zu falten, w�hrend die (fehlende)

dritte eigentlich zum Einschalten der Beleuchtung gebraucht w�rde, um den d�nnen Blei-
stiftstrich, die Kurslinie, finden zu k�nnen. Das Schreibger�t steckt l�ngst griffbereit zwischen
den Z�hnen.

Die Lage wird prek�r -der Pilot mu§ seine Aufmerksamkeit mehr und mehr teilen - und die Zeit
ist absehbar, bis er restlos hs Schwimmen kommt Wenn ihm jetzt doch jemand wenigstens den
Funksprech verkehr abnehmen k�nnte!
H�tte ich doch... wirft er sich vor.

Der VFR-Flugdurchf�hrungsplan

Es besteht wohl kein Zweifel, da§ bessere Vorbereitung den Flug sicherer macht. Mit dieser
Flugsicherheitsmitteilung wollen wir einen Weg aufzeigen, wie man durch zweckm�§ige Pla-
nung die auf der ersten Seite geschilderten Schwierigkeiten - oder �hnliche - vermeiden kann.

Verschm�hen Sie nicht das Angebot eines guten Hilfsmittels f�r bessere Planung, ein Angebot,
das mit ein paar Minuten Aufwand Ihnen mehr Sicherheit beim Fliegen gibt.

Alle �berlegungen, Informationen und Berechnungen, die mit der Durchf�hrung eines Fluges
zusammenh�ngen und die vorab am Boden angestellt, eingeholt oder gemacht werden k�nnen,
kosten in der Luft wichtige, f�r andere Zwecke dringend notwendige Zeit. Eine sorgf�ltige Vor-
bereitung am Boden entlastet Sie f�r die Zeit des Fluges. Als Hilfsmittel und Gedankenst�tze ha-
ben wir f�r Sie einen Flugdurchf�hrungsplan entwickelt, den wir Ihnen hier vorstellen.

Die zur Eintragung in diesen Flugdurchf�hrungsplan vorgesehenen Daten lassen sich entspre-
chend der zeitlichen Reihenfolge in drei Gruppen einteilen:

1. Vorbereitung
Felder V1 bis V7

2. Planung
Felder Pl bis P35

3. Betrieb
Felder Bl bis B6
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1. V, wie Vorbereitung

Es ist f�r Sie sicher selbstverst�ndlich, vor einem �berlandflug eine Wetterberatung einzuholen
und sich wichtige Daten wie Wind, Bew�lkung, Sichten usw. zu notieren. Je nach Streckenver-
lauf wird Ihnen eine Flugsicherungsberatung als notwendig erscheinen. Auch diese Informatio-
nen schreiben Sie nieder. Flugplatzangaben f�r Start und Landung, ggf. auch f�r den Ausweich-
flugplatz, bringen Sie zu Papier. Nun machen Sie sich unter Verwendung der Luftfahrtkarte an
die Streckenfestlegung und bestimmen Kurse und Flugzeiten. Viele Piloten tanken immer voll -
Sie aber wollen es genau wissen, vielleicht weil die Streckenl�nge die volle Ausnutzung der
Reichweite Ihres Flugzeuges erfordert.

Zum Schlu§ haben Sie all diese Werte, Kurse, Zeiten, Frequenzen und Informationen vermutlich
auf einigen mehr oder weniger gro§en Zetteln vor sich liegen und nun beginnt das gro§e Suchen
und das Einordnen in eine f�r Sie gewohnte Form. Hier soll Ihnen der Flugdurchf�hrungsplan
helfen, Ihre Vorbereitung und Planung mit System zu rationalisieren und zu vereinfachen.
Gleichzeitig dient der Plan auch als Checkliste f�r die Vollst�ndigkeit der Vorbereitung.

Lassen Sie uns im folgenden gemeinsam die Planung f�r einen VFR-Flug von Augsburg
(EDMA) nach Siegerland (EDKS) entwickeln. (Daten-Stand: Ende 1991).

Aus Erfahrung wissen Sie, welche Informationen Sie ben�tigen und wie Sie diese erhalten. Ent-
weder befinden Sie sich bereits auf einem Verkehrsflughafen mit Flugberatungsstelle und Flug-
wetterwarte und werden dort pers�nlich beraten, oder Sie holen, wenn nicht vor Ort, die ben�-
tigten Informationen fernm�ndlich ein.

Unser Rat: Keine Zettelwirtschaft!

Benutzen Sie gleich die daf�r vorgesehenen Felder des Flugdu rchf�hrungsplanes. Ebenso ver-
fahren Sie mit allen erforderlichen Angaben aus AIP, VFR-Bulletin und gegebenenfalls Notams, -
selbstverst�ndlich der jeweils neuesten Ausgaben. Die Eintragungen nehmen Sie in den mit V1
bis V7 gekennzeichneten Feldern vor.

Und noch etwas: Sie m�ssen keinen Sch�nheitswettbewerb in Schrift und Form bestreiten. Sie
gewinnen Zeit durch K�rzel. Erinnern Sie sich an Kurzschrift und Symbole (ATC short hand)
und an den Wetterschl�ssel (METAR).
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2. P, wie Planung

Die wesentliche Unterst�tzung f�r die Flugdurchf�hrung finden Sie im Streckenplan:
Kurse, Entfernungen, Zeiten.

Niemals sollten Sie ohne Plan �ber Land fliegen.

Er mu§ mindestens enthalten:
- Kontrollpunkte,
- Sicherheitsh�hen,
- geplante Flugh�hen oder Flugfl�chen,
- mi§weisende Steuerkurse,
- Entfernungen zwischen den Kontrollpunkten und Gesamtdistanz,
- Flugzeiten zwischen den Kontrollpunkten und Gesamtflugzeit,
- voraussichtliche und tats�chliche �berflugzeiten.

Der sicherheitsbewu§te Flugzeugf�hrer plant auch die Strecke vom Zielflugplatz zum Aus-
weichflugplatz vor.

Zur Festlegung der Strecke sowie zur Entnahme der rechtweisenden Kurse und der Entfernung
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f�r die einzelnen Teilstrecken zwischen den Kontrollpunkten verwenden Sie die Luftfahrtkarte,
selbstverst�ndlich auch die neueste Ausgabe!

2.1 Planen mit System

Kurslinien und Kontrollpunkte sind bereits in die Luftfahrtkarte eingezeichnet.

In den Streckenplan tragen Sie nun zweckm�§igerweise alle aus der Karte zu entnehmenden
Werte f�r jede Teilstrecke in die entsprechende Zeile ein. Diese ,,waagerechte' Vorgehensweise ist
weniger zeitaufwendig als die Methode, Spalte f�r Spalte senkrecht abzuarbeiten. Sie ersparen
sich das st�ndige Hin und Her zwischen Karte und Durchf�hrungsplan.

Der Anfangspunkt der Strecke ist der Startflugplatz (Feld Pl). F�r den jeweiligen Streckenab-
schnitt zum n�chsten Kontrollpunkt schreiben Sie demnach, beginnend mit der Sicherheitsh�he
(P4), die geplante Flugh�he oder Flugfl�che (P5), den rechtweisenden Kurs (P8), die Mi§wei-
sung (P9), die Entfernung (P12), eventuelle Bemerkungen und/oder die Frequenz (P21) auf.
Da§ jede Teilstrecke (P4 bis P17 und P21) jeweils zwei Kontrollpunkte verbindet, wird durch die
Stufenanordnung der Zeile hervorgehoben.

Vergessen Sie am Ende nicht die Zeile f�r die Strecke vom Zielflugplatz zum Ausweichflugplatz
(P20).

 

Wer die Funk-Navigation zur Unterst�tzung nutzen will, Funkfeuer als Kontrollpunkte einsetzt
oder Querpeilung verwendet, braucht nur die entsprechenden Frequenzen in Spalte P3 einzutra-
gen, denn VOR und NDB lassen sich leicht am Zahlenwert der Frequenz unterscheiden, z. B. 375
KHz f�r N�rdlingen NDB und 115,5 MHz f�r Charlie VOR.

Aber bedenken Sie, da§ die Funknavigation f�r den VFR-Flug nur zur Unterst�tzung der
Flugdurchf�hrung dienen soll. Sie wissen ja auch selbst, da§ Sie bei zu geringer Flugh�he beson-
ders im VHF-Bereich falsche Anzeigen und schlechten  oder  garkeinen  Funkempfang haben
k�nnen.
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Wenn Sie diese Eintragungen haben, k�nnen Sie Ihre Karte beiseite legen.
Die Spalte mwK (P11) wurde ebenso wie die Spalte VOR/NDB (P3) in den Plan aufgenommen,
weil viele Piloten zur Vorbereitung auch Funk-Navigationskarten verwenden. Die dort angege-
benen Kurse sind n�mlich mi§weisend, k�nnen also direkt als solche �bernommen werden.

Ob Sie Ihren Flug, wie hier dargestellt, mit separat berechnetem Steigflug zum Steigendpunkt
(TOC=top of climb) planen oder, wie ebenfalls m�glich, nach der ,,Start-Ziel-Methode" (over-
head-overhead) kalkulieren, da§ hei§t Abflug �ber dem Startflugplatz in Reiseflugh�he bis �ber
den Zielflugplatz, bleibt Ihnen freigestellt. Hier haben Sie sicher Ihre aus der Erfahrung  gewach-
sene  Gewohnheit  und Routine.

Wenn Sie diese Eintragungen haben, k�nnen Sie die Karte beiseite legen.

Nun tragen Sie die wahre Eigengeschwindigkeit, den Wind f�r die geplanten Flugh�hen und die
aus allen vorliegenden Daten zu berechnenden Gr�§en wie Luvwinkel (P9), Geschwindigkeit
�ber Grund (P15), mi§weisenden Steuerkurs (P1O) und Flugzeit f�r den Streckenabschnitt (P16)
ein.

Die Spalten P13 und P17 sind lt. Bezeichnung dazu vorgesehen, jeweils die noch verbleibende
Distanz und die noch erforderliche Flugzeit zum Ziel einzutragen. Diese lassen sich verst�ndli-
cherweise nur vom Zielort r�ckw�rts aufrechnen. Viele Piloten und auch die Profis unter ihnen
sind an der noch zu fliegenden Restflugzeit interessiert. Andere wiederum m�chten zu jeder Zeit
wissen, wie weit und wie lange sie bereits geflogen sind. Nutzen Sie diese Spalten wie Sie es ge-
wohnt sind und wie Sie es f�r zweckm�§ig erachten.

Errechnen Sie nun noch die voraussichtliche Ankunftszeit/ETA (P19) und vergleichen Sie sie zur
Sicherheit mit der Zeit des Sonnenuntergangs (V4).
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Nachfolgend stellen wir Ihnen f�r den als Beispiel gew�hlten Flug die beiden Varianten der Pla-
nung vor.

2.2 Kraftstoffberechnung (Felder P22 - P27)

Zahlreiche Faktoren beeinflussen den Kraftstoffverbrauch und damit den Kraftstoff bedarf unter
Ber�cksichtigung vorgegebener Reserven und notwendiger Zuschl�ge. Ausf�hrlich haben wir
dieses Thema in unserer Flugsicherheitsmitteilung 2/82 behandelt.

Vorausgesetzt, die maximale Flugzeugmasse und die Schwerpunktlage lassen es zu, ist ,,Volltan-
ken" immer gut.

Im Zweifelsfalle aber ist eine genaue Kraftstoffberechnung dringend erforderlich. 

Bei der ,,Start-Ziel-Methode" rechnen Sie mit der ermittelten Gesamtflugzeit aus Feld P18. �ber
die Verbrauchsangaben aus dem Flughandbuch erhalten Sie so f�r Feld P23 den Kraftstoffbedarf
f�r die gesamte Strecke mit der Folge, da§ Sie als Zuschlag f�rAn lassen, Rollen (P24) und Steig-
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flug (P25) den Kraftstoffverbrauch gem. Flughandbuch einsetzen m�ssen. Sind darin keineAn-
gaben gemacht, ist der Kraftstoff f�r mindestens 15 Minuten Reiseflug zu veranschlagen.
F�rAn- und Abflug rechnen Sie mit mindestens 10 Minuten plus 10% der ermittelten Reiseflug-
zeit.

Sollten Sie es gewohnt sein, Ihren Steigflug separat zu berechnen, werden in Feld P23 die Reise-
flugzeit und der Kraftstoffbedarf f�r die Strecke vom Steigendpunkt bis zum Ziel eingetragen.
Die Werte f�r den Steigflug setzen Sie dann in Feld P25 ein.

In beiden Kraftstoffberech nungsarten erhalten Sie bei durchgehender Kalkulation in Feld P 26
die maximale Flugzeit bei vorhandener Kraftstoffmenge.

Die sichere Flugzeit (P27) ist dagegen um 30 Minuten geringer. �bertragen Sie diese Zeit in das
ebenfalls mit P27 bezeichnete Feld auf der Vorderseite des Planes zum Vergleich mit der berech-
neten Gesamtflugzeit (P18).

 Geplantes Fliegen - Fliegen nach Plan - 8 -



2.3 Masse-/Schwerpunkt- Berechnung (Felder P28 - P32)

Auch wenn so mancher Pilot eines einmotongen Flugzeuges Masse und Schwerpunktlage nur
�ber den Daumen peilen mag, ist eine sorgf�ltige Masse- und Schwerpunktberechnung drin-
gend angeraten. Schon bei einigen einmotorigen, besonders aber bei kleinen zweimotorigen
Flugzeugen mu§ man sich folgende Tatsache vergegenw�rtigen: Entweder volle Reichweite oder
volle Nutzlast, meist aber ist nur ein Kompromi§ zwischen beiden m�glich. Bedenken Sie auf je-
den Fall, welche Einschr�nkungen eine m�gliche Motorst�rung bei zweimotorigen Flugzeugen
(Einmotoren-Betrieb) nach sich ziehen kann.
Die Ermittlung der entsprechenden Momente ist �ber die im Flughandbuch befindlichen Dia-
gramme oder Tabellen leicht m�glich. Auch diese systematische Berechnung wird durch das
Schema im Flugdurchf�hrungsplan erleichtert.

2.4 Start- und Landestrecken - Berechnung (Felder P33 -
P35)

Das Flughandbuch des Flugzeuges gibt f�r die errechnete Startmasse und die Dichteh�he des
Startplatzes Auskunft �ber die erforderliche Roh- bzw. Startstrecke. Ebenso sind mit der erre-
chenbaren Landemasse Lande- und Rohstrecke zu ermitteln.

Aus Erfahrung sollten Sie wissen, ab welcher Start- bzw. Landebahnl�nge (den Einflu§ der Ober-
fl�chen beschaffenheit nicht vergessen!) mit entsprechender Sicherheit auf eine Berechnung ver-
zichtet werden kann. Bei geringstem Zweifel jedoch ist eine Bestimmung der Strekken drin-
gend geboten.
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Mit ruhigem Gewissen k�nnen Sie nun an den Start gehen, denn Sie haben die Vorbereitung und
die Planung f�r Ihren Flug umfassend erledigt. Alle erforderlichen Informationen haben
Sie, leicht auffindbar und �bersichtlich, auf einem Blatt. Sie k�nnen Ihre Aufmerksamkeit ganz
auf die F�hrung des Flugzeuges, die Navigation und die Luftraumbeobachtung richten.

3. B, wie Betrieb

F�r Eintragungen w�hrend des Fluges sind im Flugdurchf�hrungsplan die mit B gekennzeich-
neten Felder vorgesehen. Flugsicherungsfreigaben und -informationen k�nnen als Ged�chtnis-
st�tze in Feld B1 eingetragen werden.

Ihre tats�chliche Startzeit (ATD) notieren Sie in jedem Falle in Feld B2. Jede Kraftstoffberech-
nung w�hrend des Fluges h�ngt unmittelbar von der Kenntnis Ihrer bisherigen Flugzeit ab.
Tragen Sie diese �berflugzeiten ein und drehen Sie die Stehmarke Ihrer Borduhr auf die n�chste
ETO. Sie wissen, die Uhr ist eines der wichtigsten Instrumente f�r die Navigation. Die Berech-
nung der exakten Geschwindigkeit �ber Grund und der Kursverbesserung bei Versetzung ist
ohne Zeitkontrolle nicht m�glich.

,,Die Kunst, nach Plan zu fliegen", zeigt sich besonders in der kontinuierlichen �berwachung
der  verschiedenen  �berflugzeiten. Durch Hinzuz�hlen der errechneten Flugzeit f�r die n�chste
Teilstrecke (P16) zur tats�chlichen Zeit (ATO) des gerade �berflogenen Kontrollpunktes (B4) er-
gibt sich die voraussichtliche �berflugzeit (ETO> f�r den folgenden Kontrollpunkt (B3).
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Sollten Ihnen Frequenzen oder TransponderCodes zugewiesen werden, haben Sie die M�glich-
keit, diese in Spalte B5 einzutragen.

F�r die Aufnahme von ATIS-Durchsagen sind die Zeilen und Spalten in Feld B6 vorgesehen.

Manchen Piloten ist das Format DIN A4 f�r diesen Plan zu gro§. Durch entsprechendes Falten,
beginnend von rechts, l�§t sich das Formblatt verkleinern (Abb.).

Am Ende des Fluges schlie§en Sie den Flugdurchf�hrungsplan mit dem Eintrag der tats�chli-
chen Landezeit (ATA) ab.

Die f�r die Flugdurchf�hrung wichtigen Daten in den im Originalplan dunkel get�nten Spalten
bleiben sichtbar und die Felder f�r Eintragungen w�hrend des Fluges frei.
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Waren Sie mit sich und Ihrer Navigation zufrieden?

Sicher haben Sie feststellen k�nnen, da§ sorgf�ltige Planung die Navigation wesentlich unter-
st�tzt und erleichtert. Viele sonst in der Luftfahrtkarte vorzunehmende Eintragungen werden
unn�tig, da Sie diese in den Flugdurchf�hrungsplan aufgenommen haben.

Das hei§t nicht, da§ Sie ohne das Kartenblatt auskommen, aber mit den wenigen jetzt noch er-
forderlichen Eintragungen wie Kurslmien mit Kontrollpunkten und Auffanglinien bleibt das
Kartenbild �bersichtlich und gut erkennbar. Bei Wiederverwendung der Karten mu§ weniger
herausradiert werden, damit schonen Sie Ihre Luftfahrerkarte.

Gewitzte Flugzeugf�hrer sammeln ihre Flugdurchf�hrungspl�ne. Bei Wiederholung eines Flu-
ges gewinnen Sie wiederum Zeit, indem Sie noch aktuelle Daten einfach �bernehmen.

In die Form dieses vorgeschlagenen Durchf�hrungsplanes sind Anregungen und Erfahrungen
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aus der Praxis vieler Flugzeugf�hrer eingeflossen. Wir m�chten uns an dieser Stelle f�r diese
Tips und Anregungen bedanken.

Mit der Vorstellung dieses neuen Formblattes f�r den VFR-Flugdurchf�hrungsplan m�chten wir
einen Anreiz geben, bei der Vorbereitung, Planung und Durchf�hrung eines VFR-Fluges umfas-
send und systematisch vorzugehen. Der Mehrbedarf an Zeit daf�r f�llt kaum ins Gewicht und
bei etwas �bung wird diese T�tigkeit zur Routine.
Genie§en Sie es, nach guter Vorbereitung und gr�ndlicher Planung mit ruhigem Gewissen sicher
zu fliegen. Ein sicherer Flug zeichnet sich nicht dadurch aus, da§ das Flugzeug letztlich doch auf
dem geplanten Zielflugplatz landet, sondern dadurch, da§ auf der gesamten Strecke, auch bei
unerwartet auftretenden schwierigen Situationen, niemals die Sicherheit in Frage gestellt war.

Man sagt nicht umsonst:

Eine gute Planung ist schon der halbe Flug!
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Flugdurchf�hrungsplan VFR
Stichworte f�r die Benutzung (siehe auch fsm 2/87)

V Vorbereitung
Eintragungen von Informationen aus Wetterberatung, VFR-Bulletin, Flugsicherungaberatung und Luftfahrthandbuch (AIP
Vo§. III).

V1 Angaben zum Flug
Datum, Startflugpiatz, Zielflugplatz, Lfz.-Muster, Lfz.-Eintragungszeichen.

V2 Frequenzen
jeweils f�r Start- und Zielflugplatz, ggf. gesonderte VDF-Frequenz mit eintragen.

V3 Voraussichtliche Startzeit, ETD (UTC).

V4Sonnenuntergangszeit, 55 (UTC)
In jedem Falle eintragen. �berpr�fung mit der errechneten voraussichtlichen Ankunftszeit, ETA (Pig).

R�ckseite
V5 Flugsicherungsberatung
Informationen aus VFR-Bulletin, Lufffahrtkarte und von Flugberatungsstelle der BFS (AlS).

V6 Wetterberatung
Automatische Flugwetteransage (AFWA) und/oder individuelle Beratung (Flugwetterwarte). G�ltigkeitsdauer beachten
und eintragen.

V7 Flugplatzdaten
Verf�gbare Informationen aus Luftfahrthandbuch (AIP), VFR-Bulletin und Wetterberatung. Erforderlich f�r Startflugplatz
(P1), Zielflugplatz (P2f) und Ausweichflugplatz (P20).

P Planung
Eintragungen von Daten, die Flugplanung betreffend, vor Antritt des
Fluges vorzunehmen.

�bernahme entsprechender Werte aus Wetterberatung (V6),
Luftfahrthandbuch (AIP), Flughandbuch und Luftfahrtkarte.

Kurse, Entfernungen, Zelten

Pl Startflugplatz

P2 Erster Kontrollpunkt, ggf. Steigendpunkt/TOC.
Darunter in Reihe die folgenden Kontrollpunkte. Diese sollten nicht mehr als 15 Min. Flugzeit auseinander liegen, leicht zu
finden und zu identifizieren sein.
Bei Verwendung von Funkfeuern Kennung eintragen und daneben in Spalte P3 Frequenz angeben.

P2f Zielflugplatz
Letzte Eintragung in der Reihe der Kontrollpunkte.

P3 Frequenzen der Funkfeuer
Unterscheidung ob VOR oder NDB, ist am Zahlenwert der Frequenz erkennbar.
Bei Bestimmung der Kontrollpunkte durch Funkpeilung - entsprechende Angaben in Spalte P21 in gleicher Zeile vorneh-
men.

P4 Sicherheitsmindesth�he
Gem. ¤8 LuftVO; mmd. jedoch SOOft �ber dem h�chsten Hindernis etwa 5 NM beiderseits der Kurslinie (P8) des Fluga-
bachnittes.

P5 Geplante Flugh�he oder Flugfl�che
Flugh�he zwischen zwei Kontrollpunkten, nicht niedriger als in Spalte P4.
Wetter, Flugleistungen, Luftverkehrsbestimmungen (z.B. Gebiete mit
Flugbeschr�nkung, milit�rische Tieffluggebiete usw.) ber�cksichtigen.

P6 VE/TAS = Wahre Eigengeschwindigkeit
a) Dem Flughandbuch f�r die geplante Flugh�he (PS) und Flugleistung zu entnehmen.
b) Bei Planung �ber Steigendpunkt/TOC, getrennt nach Steigflug und Reiseflug eintragen.
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P7 WIV, WS = Wind/Geschwindigkeit
a) H�henwind gem.Vorhersage (V6) f�r geplante Flugh�he (P5).
b) Bei Planung �ber Steigendpunkt/TOC, f�r Steigflug Wind gemittelt aus Bodenwind u. H�henwind eintragen. F�r Reise-
flugstrecke den H�henwind ansetzen.

P8  rwK/TC = rechtsweisender Kurs

Entnahme aus der Luftfahrtkarte am Mittelmeridian der  jeweiligen Kurslinie.

P9 L/WCA  Luvwinkel - errechnen
MW/VAR = Ortsmi§weisung - der Luftfahrtkarte entnehmen.

PlO mwSK/MH = mi§weisender Steuerkurs
Rechnerisches Ergebnis aus rwK/TC (P8) und +/- L/WCA und MW/VAR (P9).

P11 mwK/MC = mi§weisender Kurs
Rechnerisches Ergebnis aus rwK/TC (P8) und MW/VAR (P9). Bei Verwendung der Funknavigationskarte an den Strecken-
f�hrungen zu entnehmen.

P12 Entfernungen - Abschnitte
Entnahme aus der Luftfahrtkarte entsprechend der Teustrecken. Bei Verwendung der Funknavigationskarte als Strecke zwi-
schen zwei Funkfeuern oder Teilstrecke zwischen Meldepunkten zu entnehmen.

P13 Entfernungen - jeweils Restdistanz vom Kontrollpunkt zum Zielflugplatz Schrittweises Addieren r�ckw�rts vom Ziel-
flugplatz zum Startflugplatz

ergibt in
P14 Entfernung - gesamt

P15 VG/GS = Geschwindigkeit �ber Grund
Berechnung f�r die einzelnen Teilatrecken unter Ber�cksichtigung der entsprechenden VE/TAS (P6) sowie Wind (P7) und
rwK/TC (P8).

P16 Zeiten - Abschnitte
Berechnung f�r die einzelnen Teustrecken aus Entfernung (P12) und
VG/GS (PiS).

P17 Zeiten - jeweils Restzeit vom Kontrollpunkt zum Zielflugplatz. Schrittweises Addieren r�ckw�rts vom Zielflugplatz
zum Startflugplatz.

ergibt in
Pl8 Zeit - gesamt

P19 Voraussichtliche Ankunftszeit, ETA (UTC)
Berechnung aus ETD (V3) plus Zeit - gesamt (PiB).
Vergleich mit Sonnenuntergangszeit (V4) und G�ltigkeitsdauer der
Wetterberatung (V6).

P20 Ausweichflugplatz
Er sollte auch dann vorgeplant sein, wenn er nicht vorgeschrieben ist.
Es sind die entsprechenden Daten f�r den Flug vom Zielflugplatz zum
Ausweichflugplatz einzutragen.

P21 Bemerkungen/Frequenzen
Eintragung wichtiger Einzelheiten, z.B. Hindernisse, Beschr�nkungen, Frequenzen und Peuwerte der Funknavigation (s.
auch BS).

Kraftstoff (siehe auch fsm 2/82)

P22 Kraftstoffberechnung
Nach Verbrauchsangaben lt. Flughandbuch

P23 Reiseflug
a) �bernahme der Gesamtflugzeit (P18),
oder bei separater Berechnung des Steigtluges:
b) �bernahme der Reiseflugzeit vom Steigendpunkt/TOC bis Zielflughafen.

P24 Zuschl�ge
a) F�r Anlassen, Rollen und Steigflug.
Fehlen Angaben im Flughandbuch, Kraftstoff f�r mindestens
15 Minuten Reiseflug rechnen.

oder bei seperater Berechnung des Steigfluges:
b) Kraftstoff f�r Anlassen und Rollen aus Flughandbuch,

zus�tzlich
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P25 Steigflug
Berechning aus Steigzeit (P16) gem. Daten aus Flughandbuch.

An- und Abflug:
Mind. 10 Min. Reiseflugzeit plus 10% des Reisefluges f�r navigatorische
Ungenauigkeit und entsprechenden Kraftstoffbedarf addieren.

Ausweichflugplatz:
Reiseflugzeit (P20) und entsprechenden Kraftstotftwdarf addieren

Reserve:
Mind. f�r 30 Min. Reiseflugzeit vom Zielflugplatz und entsprechenden
Kraftstoffverbrauch addieren.

Mindest-Kraftstoffbedarf:
Die Kraftstoffmenge, die vor Antritt des Fluges mindestens in den Tanks sein mu§.

Extra-Kraftstoff:
Der Tankinhalt �ber den Mindestbedarf hinaus.

P26 Kraftstoff-Vorrat
Tats�chlicher Tankinhalt v�r Flugantritt.
Ergibt eine rechnerisch maximal m�gliche Flugzeit, welche unter Ber�cksichtigung des Steigflugverbrauches der Summe
der Flugzeiten entspricht.

P27 Sichere Flugzeit
Die um 30 Min. gek�rzte max. m�gliche Flugzeit (P26). Zur Sicherheit vergleichen mit Eintrag Spalte P18.

Masse und Schwerpunkt (siehe auch fsm 4/84)
P28 Masse- und Schwerpunkt-Berechnung
Ermittlung nach Flughandbuch. Berechnung oder graphische Ermittlung. Standardisierte Grundwerte sind zul�ssig.

P29 Leermasse = absolutes Leergewicht
plus nicht austliegbarem Kraftstoff, plus Schmierstoff ergibt

P30 Grundmasse (Basic Empty Weight)
Zur Addition sind noch einzutragen, Masse und Moment f�r Pilot, Passagiere und Gep�ck, plus

P31 Kraftstoff austlieg bar
(Masse des Tankinhalts ohne nicht austliegbaren Kraftstoff) ergibt

P32 Startmasse
Die Masseaufrechnung ist Stets durchzuf�hren.
Das Gesamtmoment wird im Flughandbuch in das Diagramm �bertragen und die Schwerpunktlage �berpr�ft oder die
Schwerpunktlage wird rechnerisch ermittelt und gem�§ Angaben im Flughandbuch �berpr�ft.

Start- und Landestrecke (siehe auch fsm 3/75)
P33 Start- und Landestrecken-Berechnung Daten aus AIP und Flughandbuch.

P34 Verf�gbare Strecke
Die verf�gbare Startatrecke bis zum Erreichen einer H�he von lSm (SO ft) GND entspricht je nach vorliegenden Bedingun-
gen entweder:
a) der Bahnl�nge plus 60m, falls die Bahn von hinderniafreien Streifen umgeben ist, oder
b) falls keine hindernistreien Streifen vorhanden sind, der vorhandenen Bahnl�nge, oder
c) bei Schwellenversetzung in Stsrtrichtung dem nach a) oder b) ermittelten Wert, reduziert um das Ma§ der Schwellenver-
setzung.

P35 Ben�tigte Strecke
Summe aus Grundatrecke (aus Handbuch) plus Zuschl�ge.

B Betrieb
Eintragung von Daten und lnformstionen, die den Flugbetrieb betreffen und w�hrend des Fluges aufgezeichnet werden.
B1 Freigaben, Wettermeldungen, wichtige information, Frequenzen usw.

B2 Tats�chliche Startzeit, ATD (UTC)

B3 Voraussichtliche �berflugzeit eines Kontrol Ipunktes. ETO Sie ergibt sich aus Addition der errechneten Flugzeit f�r die
Teilstrecke (Pl 6), erstens zur ATD (B2), danach zur jeweiligen ATO des gerade �berflogenen Kontrollpunktes.

B4 Tats�chliche �berflugzeit eines Kontrollpunktes,ATO Eintragung der tats�chlichen �berflugzeit.

B5 Frequenzwechsel /Transponder-Schaltung u. �.

B6 ATIS, Lande- ggf. Startinformationen
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