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Taxonomische Email  Prismen Kontur An.alyse CIEPCA) zur Zahnzu-
ordnung im Homino id  -  Homin id  -  Homin in  Ubergang l l .

FRAGESTELLUNG: Die Doppel-Nischen Transit ionstheorie (DNT) ist Er-
gebnis einer Kreativi täts-Humanethologie und -Physiologie der Doppelkultur
des Menschen (Bujatt i-Narbeshuber und Riederer, J.Neural
Transrn .39,257,1 976). Sie trifft die Vorhers.age der genetischen
Speziaf isierung der Homininen auf terraquatische Oko-Transit ionen (Bujatt i-
Narbeshuber:  ln t .  Symp.on Vertebrate Morphotogy,  Vienna,  1986,  p 43;  Int .
J. Neurosc, 1 987, 32, p 315; p 520). DNT löst damit das paläoanthro-
pologische Dilemma zwischen den polarisierten Posit ionen der auf Darwin zu-
ruckgehenden "savannen Theorie" und der "Aquatischen Theorie"
(Westenhöfer,1923) Sie enthält diese Extremfäl le als zeit l ich begrenzte, ver-
haltensbedingte Schwerpunktverschiebungen in der Doppel-Nische der
Homininen,  d ie b io logisch-genet isch b is heute,  in  der  refugia len l i tora len Dop-
pel-Nischen Adaptat ion b le ibend,  konsenyat ive L i tora lpr imaten schlechth in
s ind
Der Vorte i l  hochgradiger  Fals i f iz ierbarkei t  der  DNT l iegt  an ihrer  generel len
Vorhersage:  Die Integrat ion und Koexistenz der d is t inkten,  of t  konträren,
supral i tora l - terrestr ischen und eul i tora l  b is  subl i tora l -aquat ischen öko-mor-
pho log ischen Adapta t icnen macht  d ie  morpho log ische und funk t ione l le
Figenart  der  l - iomininen als ursprungl ich i i tora l  adapt ier te Nischenwechsler
A U S .

Die DNT-Vorhersage is t  an 7  spez ie l len DNT-Hypothesen aus A) .  4
Funkt ione l len Bere ichen (NTSC),  B) .  3  öko-morpholog ischen Phasen (1  -3)
an C)  Foss i len Stad ien ( l - l l l ) ,  fa ls i f i z ie rbar .
A)  NTSC-Bere iche:  1  Nahrung,  2 .  Thermoregula t ion,  3 .  S icherhe i t ,  S igna le  4
Creativität
B)  öko-morp l ' ro log ische Phasen (1-3) :  1  Denta le  Phase,  2  Postura le  Phase,
3 Cort icale Phase
C)  Stad ien ( l - l l l ) :  I  Miozän,  Oreopi thec iden-Stad iurn ,  Oreopi thecus bambol i i  -
Ouranopi thecus macedoniens is ;  l l :  Mess in ian-Pl iozän,  Aust ra lop i thec inen-
Stad ium,  A.grac i l i s  (A.a farens is-A a f r icanus) ,  A. robustus (A.aeth iop icus-
A. . robustus-A.bo ise i ) ;  l l l :  P le is tozän,  Homo-Stad ium,  H.hab i l i s ,  H erectus ,
H präsap iens (Bu ja t t i -Narbeshuber ,  AGEMUS-Nachr ichten . ,26 3  1991 ,Wien) .
Es  so l l  d ie  DNT-Nu l l -Hypo these  N  1  (Nahrung ,  Den ta le  Phase  1 )  m ik ro -
morpholog isch fa ls i f i z ie r t  werden anhand von a .  Schrne lzd icke und b .
Schm e lzpr ismenbefunden.  Ers tere  sche in t  gee ignet  zur  Dokurnenta t ion e iner
fo l ivoren- f rug ivoren-herb ivoren Adaptat ion an p logress iv .y .en iger  waldre iche,
wen ige r  n iede rsch lags re i ch .e  N ischenzugehör rgke i t  (Mar t i n ,  1993)  im
Horn ino id-Horn in id-Homin in  Ubergang durc f r  d ie  progress ive Schnre lzd icken-
zunahme.  Letz tere  sche inen gee ignet  zur  taxonorn ischen Ver fo lgq.ng des lan-
gen evo lu t ionären Ze i t raumes des Homi i . ro id- i - lomin id-Homin in  Ut rerganges
sowie des Herb ivoren-Carn ivoren (Or ln ivoren)  Uberganges (Bu la t t i -
Narbeshuber ,  9 . th  In t  Sympos ium on Denta l  l r ,4orpho logy,  F lorence,  1  992)
D ie  Nu l l hypo these  DNT-N1( l - l l l )  a , b  cJe r  DNT  a l s  L i t o ra l - l - i - r ec r i e  de r
Horn in i sa t i on  ( l - l l l )  ve r l ang t  d ie  s t r i k te  T ren f rL rng  d iese r  be ide r r  Ac lap ta t i onen
zum indes t  be i  Hom in inen  ( l l - l l l )

BEFUND:  Au f  Grund  a )  Schme lzve rd i cku r rg  b )  TEPCA kann  d ie  Nu l i hypo -
these be i  Ouranopi thecus rnacedoniens is  ( l rn)  und be im Garus i  fv ' i  3  (4 .
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afarensis) (llg), nicht falsifiziert werden. Falsifiziert ist DNT-N 1 filr
Oreopithecus ( lb), A.afr icanus ( l lg), A. robustus ( l l r) ,  Homo s. ( l l ls).

a) Anhand des Kriteriums der Schmelzdicke in den Hominoid-Hominid-
Hominin Ubergängen ist für respektive Hylobates rnit dünnem Schmelz,
Oreopithecus mit intermediär dickem Schmelz und Ouranopithecus
Australopithecus mit dickem Schmelz, eine jeweils progressiv weniger wald-
reiche, weniger niederschlagsreiche, jedenfalls aber insectivore-frugivore-
folivore-herbivore Prirnaten-Nischenzugehörigkeit zu erheben.
b) Anhand der TEPCA ist als "Quadratur des Kreises" eine Morphokline von
runden zu den rechteckigen verbreiterten homininen Schmelzprismen (Dostal
1986,1987) im Hominoid-Hominid-Hominin Ubergang fesEustel len. Bei den
Homininen und annähernd bei Oreopithecus ist aber, ganz im Gegenteil zu
Ouranopithecus und Gorill inen, der mit der Schmelzverdickung koexistente
Befund der carnivora (pinnipedia) Geometrie der parallelen
Prismenbegrenzungen festzustellen, die dort hexagonal ein Maximum an
härterer prismatischer Substanz mit einem Minimum an weicherer
interprismatischer Substanz vereint

DISKUSSION: Schmelzverdickung is t  nach (Mart in,  1993) e ine Exadapt ion
für sehr harte, abrasive Nahrung und die rechteckige Prismenkontur der
Homininen könnte auch eine Selekt ion fur  opt imale Schmelzhärte gegen
Scherkräfte, Sand (Maas, 199.1 ,1993) und Bruch sein.
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Die  Zahnkar ies  a ls  in te rd isz ip l ina res  Prob lem

Die Kar ies der  Zahne ste l l t  e in komplexes Problemfeld dar ,  zu dessen Er-
forschung eine interdiszipl inäre Zusamrnenarbeit zwischen Prähistorischer
Anthropologie und Zahnmedizin nötig ist.
Der aktuelfe Stand der zahnmedizinischen Kariesforschung sollte dabei die
Grundfage für anthropologische Untersuchungen sein. Die an rezenten lndivi-
duen gewonnenen Erkenntnisse zu Atiologie, Verlauf und Epidemiologie der
Zahnkaries können aber in der Regel nur mit Einschränkungen auf Skelett-
popufationen ubertragen werden. Hinsichtlich der Zielsetzungen, der Frage-
stel lungen und der Methoden bestehen grundlegende Unterschiede zwischen
beiden Fachgebieten. Dennoch sol l te anthropologische Forschung die Er-
kenntnisse dör Zahnmedizin umfassend nutzen. Beispielsweise OäOart die
Diagnostik und Epidemiologie der Zahnkaries im Lichte der Zahnmedizin
einer  Revis ion und Standardis ierung.  Anderersei ts  kann es im interd isz i -
pl inären Zusammenwirken beider Fachgebiete zu verändeften bzw. neuen
Frageste l lungen in der  Prähistor ischen Anthropologie kommen.


