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Lehrstuhl für Leichtbau

Charakterisierung des dynamischen Versagensverhaltens
von Kunststoffkomponenten im Fußgängerschutz von

Fahrzeugen

Holger Silvan Günter Staack
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Abstract

To capture dynamic material failure in pedestrian protection polymer components, a mode-
ling approach is developed. Upon the examination of failure behavior of PC-PET, a plastic
strain failure model determined by calculated stress state and strain rate is established. The
model parameters are thereby derived from experiments and, thereafter, applied in transient
failure simulations. Their correlation with transient component tests by pedestrian protection
impactors revealed a proper representation of technical reality.
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Kurzfassung

Es wird ein Simulationsmodell für dynamisches Werkstoffversagen in Kunststoffkomponen-
ten des automobilen Fußgängerschutzes (FGS) entwickelt und validiert. Das Bruchverhalten
von PC-PET wird untersucht und ein Versagensmodell abgeleitet, das eine plastische Bruch-
dehnung als Funktion von Spannungszustand und Dehnrate berechnet. Nach experimenteller
Parameterbestimmung erfolgen dynamische Versagenssimulationen und deren erfolgreiche
Korrelation mit transienten FGS-Impaktorversuchen an Kunststoffkomponenten.
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