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„die transzendentale methodenlehre“ 
in der „vi. CartesianisChen meditation“ 
eUGen finks als „meontisChe“ 
kritik an der transzendentalen 
PhÄnomenoloGie hUsserls

yusuKe iKeda

Was der dichter in seinen unaufhörlichen Gleichnissen sagt, das läßt sich 
niemals auf irgendeine andere Weise(ohne Gleichnis) sagen: nur das leben 
vermag das gleiche auszudrücken, aber in seinem stoff, wortlos.

Hugo von Hofmannstahl

abstract

it was edmund Husserl himself who asked of his assistant eugen Fink to draw up the “sixth Cartesian 
meditation”. For this reason, we usually tend to interpret it as an elaboration of the husserlian idea of 
a “phenomenology of phenomenology”. That said, we cannot ignore the fact that Fink himself considered 
that the intention of the “sixth Cartesian meditation” is crystallized in his own term ‘meontic’. Thus we 
are confronted with two possible interpretations of the “sixth Cartesian meditation”, namely 1. the “sixth 
Cartesian meditation” as Fink’s fulfillment of the husserlian idea of a “phenomenology of phenomenology”, 
and 2. the “sixth Cartesian meditation” as an exposition of Fink’s thought of ‘meontic’. since we cannot 
find a complete and satisfying interpretation in either alternative views, but we shall try, in the following 
paper, to find one aspect in which these two interpretations can be integrated. at first, we will study 
Husserl’s transcendental phenomenology, especially his theory of “evidence”. Then, we will attempt to 
determine the meaning and significance of this unkown term ‘meontic’ by reconstructing the “sixth 
Cartesian meditation” as one of Fink’s critique of Husserl’s transcendental phenomenology.

einleitung

eugen Finks vi cartesianische meditation (von nun an abgekürzt als: vi.Cm) 
sei die verwirklichung der idee Husserls einer selbstkritik der phänomenologie, 
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einer sogenannten „phänomenologie der phänomenologie“. diesen entwurf in 
der vi.Cm mache die reflexion über das phänomenologisieren selbst (über 
„den unbeteiligten zuschauer“) aus. die sogenannte „transzendentale reduk-
tion“ überwindet die anonymität des weltkonstituierenden subjekts. aber das 
diese transzendentale reduktion vollziehende subjekt selbst bleibt noch unthe-
matisch. Wie man wohl erkennt, werde also „der unbeteiligte zuschauer“ zum 
Thema gemacht, um diese anonymität des subjekts des phänomenologisierens 
(mit anderen Worten die „transzendentale naivität“1) zu überwinden. darum 
werde Finks entwurf in vi.Cm, die unter dem titel der „transzendentalen 
methodenlehre“ vollzogen wird, als die tiefste selbstkritik der transzendentalen 
phänomenologie in methodischer Hinsicht bestimmt. diese selbstkritik könn-
te man als „reflexion zweiter stufe“2 zusammenfassen. meines erachtens muss 
aber gleichzeitig die problematik der vi.Cm eugen Finks in „meontischer“3 
Hinsicht ausgelegt werden, solange Fink meint: „nicht die iteration der philoso-
phischen reflexion zu einer phänomenologie der phänomenologie ist dabei das 
Wesentliches“,4 sondern: 

die exposition des problems einer transzendentalen methodenlehre ist hier bei aller 
nähe zu Husserls philosophie durch den vorblick auf eine meontische philosophie des 
absoluten Geistes bestimmt.5

„meontisch“ kann man vorläufig bloß als den Grundcharakter des „unbeteilig-
ten zuschauers“ verstehen. Fink argumentiert so, dass die essenz der „unbeteiligteln 
zusachuer“ in „einer meontischen philosophie“ bestehe, während Husserl die pro-
blematik der „transzendentalen methodenlehre“ zu entfalten versucht, indem ein-
fach „iteration der philosophischen reflexion“ vollzogen wird. dieses bedeutet, dass 
tatsächlich Fink insofern den Charakter der phänomenologie edmund Husserls, in 
der Hinsicht dieser „meontik“ oder der ontologie im weitesten sinne, kritisiert, als 
er selber darauf besteht, dass es Husserl an anstrengung der ontologischen reflexion 
über seine phänomenologie fehlt, wie dies von seiner dissertation vergegenwärti-
gung und Bild (1930) an immer implizit oder explizit verweist wird.6

1 vgl. Hua dok ii/1, s. 5.
2 vgl. Hua viii, s. 86ff.
3 Hua dok ii/1, s. 183.
4 Ibid., s. 184.
5 Ibid., s. 184.
6 Beispielsweise schreibt Fink: „die ontologische undurchsichtigkeit der subjektivität des transzen-

dentalen subjekts ist ein zentrales problem der konstitutiven phänomenologie, ein problemstand, 
den es nicht im ansatz zu erledigen, sondern in seiner ganzen drängenden Wucht ausschwingen zu 
lassen gilt.“ e. Fink, Studien zur Phänomenologie 1930–1939, den Haag, nijhofl, 1966, s. 9.
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auf Grund dieser „meontischen“ einsicht und von der ontologischen per-
spektive her, versucht eugen Fink, meiner meinung nach, seine phänomeno-
logie von derjenigen Husserls streng zu unterscheiden. das geschieht offenbar 
mit Finks schon erwähntem Begriff „meontisch“, einem schlüsselbegriff bezüg-
lich der differenz zwischen beiden phänomenologien. auf Finks idee fußend, 
würde ich hier die phänomenologie Husserls als „ontisch“, diejenige Finks als 
„meontisch“ verzeichnen. darin besteht unser ziel. aber wir können nicht 
direkt auf diese „ontisch-meontische“ dimension eingehen, sondern brauchen 
zunächst die auseinandersetzung mit Finks schriften, da Fink selbst diesen 
Begriff nicht genug elaboriert hat. dazu möchte ich hier vorschlagen, diesen 
„ontisch-meontischen“ unterschied zwischen Husserls phänomenologie und 
derjenigen Finks aus der perspektive des finkschen Begriffs „dualismus des 
transzendentalen lebens“ darzustellen, weil meines erachtens, die finksche kri-
tik an Husserl sich dort kristallisiert. dieser Begriff „dualismus des transzen-
dentalen lebens“ weist darauf hin, dass Fink Husserls phänomenologie implizit 
in methodischer Hinsicht als „monismus“ bestimmt und sie auch wegen dieses 
monistischen denkens kritisiert. meines erachtens kann dieser „monismus“ 
als derjenige der evidenz rekonstruiert werden, weil das wichtigste prinzip der 
transzendentalen phänomenologie Husserls wie folgt formuliret werden solle: 
„die reine immanenz der evidenz ist als das medium der phänomenologischen 
Forschungen gefordert.“7

in diesem Fall besagt das ausdrück des „mediums der phänomenologischen 
Forschungen“ das „Worin“ des phänomenologisierens. dieses „Worin“ kann nicht 
ohne weiteres dadurch gezeigt werden, sich auf den unbeteiligten zuschauer zu 
besinnen, der Husserl nach mit der „reflexion höherer stufe“ thematisiert wer-
den könne, sondern vielmehr dadurch, die eigentümliche, also „meontische“ 
Überlegung der phänomenologischen reduktion zu tage zu fördern. denn mei-
nes erachtens ist nicht nur die evidenz als „das medium der phänomenologi-
schen Forschungen“ gefordert, sondern auch vielmehr die phänomenologische 
reduktion als dasselbe. darum soll die reduktionslehre für der entscheiden-
de versuch des „zu-sich-selbst-kommens“8 dieses mediums gehalten werden. 
zunächst jedoch müssen wir die differenz zwischen der phänomenologie Hus-
serls und Finks kritischem entwurf in seiner transzendentalen methodenlehre 
konkreter bestimmen.

7 k. rosen, Evidenz in Husserls deskriptiver Transzendentalphilosophie, meisenheim am Glan, Hain, 
1977, s. 147. 

8 Hua dok ii/1, s. 15.
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1.  der monismus der „evidenz“ als medium oder element  
der transzendentalen Phänomenologie edmund husserls

„evidenz“ ist der wichtigste Begriff in der phänomenologie edmund Husserls, 
denn sie bestimmt in einer entscheidenden Weise die entwicklung seiner phäno-
menologie selbst. „evidenz“ ist nicht nur ein „thematischer Begriff ”, sondern auch 
ein „operativer Begriff “ als „schatten des denkens“.9 Beispielsweise kann man 
sagen, dass die transzendentale phänomenologie schon mit der etablierung des 
evidenzbegriffs anfängt, wenn ich dies in einer gegen Husserl und besonders Fink 
gerichteten Hinsicht sagen darf.10 Woraufhin sage ich es? erinnern wir uns an den 
Grundcharakter der evidenz bei Husserl. die Theorie der evidenz bei Husserl hat 
zwei seiten, die in der transzendentalen phänomenologie eine große rolle spie-
len. erstens dient die evidenz als der konstitutive Grund der Wahrheit, genauer 
gesprochen das konstitutive element des systems der „intention-erfüllung“. Wie 
man wohl erkennt, ist die konstitutive Funktion der intentionalität der Grundcha-
rakter ihrer selbst: „die transzendentale phänomenologie ist phänomenologie des 
konstituierenden Bewußtseins…“11

zweitens dient die evidenz als fundamental in der methode der transzenden-
talen phänomenologie selbst. die aufgabe der transzendentalen phänomenologie 
ist die reduktion auf die evidenz als die originäre „selbstgegebenheit“ oder das 
originäre gebende „sehen“, wie Husserl selbst betont. das heißt, dass die phänome-
nologische Forschung die naiv gesetzte „transzendenz“ ausschalten muss. in die-
sem Fall bedeutet diese „transzendenz“, was in der „originären Gegebenheit“, in 
der „originären gebenden anschauung“ oder in dem „originären gebenden sehen“ 
nicht angeschaut werden kann. Husserl nennt diese methodische Forderung sei-
ner phänomenologie „das prinzip aller prinzipien“.12 der phänomenologe muss in 
seiner Forschung nur dieser evidenz als solcher folgen. dies besagt die „rückbe-
ziehung der phänomenologie auf sich selbst“.13 in der phänomenologie Husserls 
stimmt also die sache der Forschung (die evidenz als das konstitutive element der 
intentionalität) mit seiner methode (der evidenz als „das prinzip aller prinzipien“) 

 9 vgl. e. Fink, Nähe und Distanz, Phänoemnologische Vorträg und Aufsätze, Freiburg/münchen, 
alber, 1976.

10 Fink betont ständig, dass die transzendentale phänomenologie nur mit transzendentaler reduktion 
anfangen kann. vgl. e. Fink, Studien zur Phänomenologie 1930–1939, Nähe und Distanz und auch 
VI. CM.

11 B ii 1, zitiert nach der einleitung des Herausgebers von Hua ii, X.
12 Hua iii/1, s. 51.
13 Ibid., s. 137.
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überein14. die evidenz darf nicht etwas anderes als evidenz sozusagen ‚garantiert‘ 
werden, sondern sie soll sich eben durch sich selbst (die evidenz selbst) beweisen 
können. vorläufig möchte ich diesen methodischen Charakter der transzendenta-
len phänomenologie Husserls den phänomenologischen zirkel nennen. man kann 
diesen Charakter auch als den monismus der evidenz in der phänomenologie 
bezeichnen.

ist dies aber ein einfacher irrtum? präziser gefragt: Was begründet diesen „phä-
nomenologischen zirkel“ denn, wenn man gegen diese selbstbegründung der phäno-
menologie einwendet, dass dieser zirkel dogmatische philosophie (wie die philoso-
phie vor kants transzendentaler philosophie oder die philosophie der intellektuellen 
anschauung) wäre? setzt das „prinzip aller prinzipien“ in einer dogmatischen Weise 
die „selbstgegebenheit“ als evidenz voraus, solange die phänomenologische reduk-
tion die transzendenz ausschaltet, indem sie als „nicht-originäre Gegebenheit“ defi-
niert wird? Husserl selbst stellt in der tat dieselbe Frage in seinen „ideen i“: 

… könnte man daran anstoß nehmen, daß wir in der phänomenologischen einstel-
lung den Blick auf irgendwelche reinen erlebnisse richten, sie zu erforschen, daß aber 
die erlebnisse dieser Forschung selbst, dieser einstellung und Blickrichtung, in phä-
nomenologischer reinheit genommen, zugleich zum Gebiete des zu erforschenden 
gehören sollen.15 

aber Husserl antwortet selbst folgendermaßen: „das ist keine schwierigkeit“.16 es 
scheint uns, dass Husserl ganz einfach auf diese schwierigkeit antwortet: Wenn man 
in der phänomenologischen anschauung lebt, kann man nie diese Frage stellen. die 
phänomenologische methode weist sich als echte philosophie nur in dem originären 
gebenden sehen, und zwar in sich selbst aus. denn „absolute Gegebenheit ist ein 
letztes“.17 das ist selbstverständlich für alle, die in der phänomenologie leben. 

das originäre gebende sehen selbst, in dem der phänomenologe mit philoso-
phischem Bewusstsein lebt, ist allzu selbstverständlich für die, die noch nicht die 
phänomenologische reduktion vollzogen haben, mit anderen Worten, für die, die 
noch nicht die natürliche einstellung überwunden haben, also verbleiben diese in 
der verschlossenheit gegen diese „selbstverständlichkeit des sehens“.18 normale 

14 Ibid., s. 139.
15 Ibid., s. 137–138.
16 vgl. Hua iii/1, s. 138ff.
17 Hua ii, s. 61.
18 shigeru taguchi versucht, Husserls phänomenologie als „Wissenschaft der ‚selbstverständlichkeit‘ “ 

zu bestimmen. vgl. s. taguchi, Das Problem des ,Ur-Ich‘ bei Edmund Husserl die Frage nach der 
selbstverständlichen „nähe“ des selbst, s. 3–22, dordrecht, springer, 2006. vgl. auch in Bezug auf 
die „selbstverständlichkeit des sehens“: ebd. s. 23–49.
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leute denken meistens mit dem „verstand“, während die phänomenologie nur 
die reine „intuition“ braucht19. diese denkgewohnheit des natürlich eingestellten 
menschen macht die sache nur komplizierter. Husserl gesteht:

Wir können nicht antworten: „offenbar“ ist es so, er leugnet, daß es so etwas wie „offen-
bar“ gibt; etwa so, wie wenn ein nicht sehender das sehen leugnen wollte; oder noch 
besser, wenn ein sehender, daß er selbst sehe und daß es sehen gibt, leugnen wollte.20

Husserl sagt uns, sehen wir, oder besser leben wir in das sehen hinein, und 
gelingt uns dieses, würde die sache klar gemacht. ich möchte hier diesen selbstver-
ständlichkeitscharakter des sehens oder der anschauung die tatsache des lebens 
in dem sehen (oder die tatsache des lebenden sehens, kürzer gesagt die selbstver-
ständlichkeit des „lebens“ [bzw. „lebens“]) nennen.

ich möchte noch weiter aus der methodischen Hinsicht diese selbstverständ-
lichkeit des sehens erforschen. in der tat bemerkt Husserl selbst, dass der oben 
skizzierte phänomenologische zirkel methodisch ein problem sein könnte.

eine gewisse schwierigkeit liegt freilich bei allen auf sich selbst zurückbezogenen dis-
ziplinen darin, daß die erste einführung, wie auch das erste forschende eindringen in 
sie, mit methodischen Hilfsmitteln operieren muß, die sie hinterher erst wissenschaft-
lich endgültig zu formen haben.21

Husserls antwort ist noch einmal optimistisch22. auf methodischem Grund 
kann man ohne „vorläufige und vorbereitende sachliche und methodische 
erwägung“23 nicht in die phänomenologie eintreten, wie im Fall der anderen Wis-
senschaften, besonders der psychologie. Wie Husserl selbst wohl einsieht, braucht 
die phänomenologie unbedingt ein vorläufiges verfahren als „selbstverständliches“. 
in unserem zusammenhang ist es der evidenzbegriff. mit diesem evidenzbegriff 
operiert die phänomenologie Husserls selbst. Husserl sagt: „in dieser richtung lie-
gen offenbar keine ernstlichen Bedenken“24. diese einsicht scheint uns trotzdem 
gewißermaßen gerechtfertigt zu sein, wenn wir uns an die historische entwicklung 
der phänomenologie Husserls erinnern. d.h. Husserl hat immer wieder ernst seine 
methode erneuert, oder besser, die methode hat sich verwandelt, als er sie mit neu-
artigen phänomenen konfrontiert hatte. ich kann diesen umstand hier nicht weiter 

19 vgl. Hua ii, s.62.
20 Hua ii, s. 61.
21 Hua iii/1, s. 138.
22 Ibid., s. 138ff.
23 Ibid., s. 138.
24 Idem.
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diskutieren, sondern nur beispielsweise auf das Folgende hinweisen: Wenn man 
entstehungsgeschichtlich auf Husserls phänomenologie zurückblickt, muss man auf 
den ersten Blick große diskrepanzen (z.B. den unterschied zwischen zwei epochen 
der statischen und genetischen phänomenologie) erkennen. diese scheinbaren dis-
krepanzen oder erneuerungen des Begriffs und der methode zeigt nicht nur den 
Charakter des schon erwähnten „vorläufigen verfahrens“ der phänomenologie, son-
dern auch, dass sich die phänomenologische methode immer durch konfrontation 
mit der neuen dimension der sachen und phänomene verwandelt. Wir können 
dort eine merkwürdige kohärenz zwischen dem thematischen phänomen und der 
methode sehen. dank dieser dynamischen kohärenz brauchte die phänomenologie 
Husserls vor einer neuartigen sache nicht in derselben perspektive zu verbleiben, 
sondern sie konnte immer neue Horizonte der phänomenologie entdecken. 

andererseits ist aber dieses methodische verfahren insofern ein „operati-
ver Begriff “ oder ein unscheinbares medium des phänomenologisierens, als die 
erneuerung der phänomenologischen methode bei Husserl tatsächlich nur aus-
gefüllt zu werden scheint, indem evidenztheorie selbst schon vorausgesetzt wird. 
in welchem sinne soll sie vorausgesetzt werden? in dem sinne, dass der phäno-
menoge nicht „hinter“ die evidenz oder das sehen zurückgehen darf.25 im rah-
men der husserlschen phänomenologie entzieht sich der evidenzbegriff selber der 
kritischen erneuerung, weil die verwandlung der methode bei Husserl schon ihn 
voraussetzen soll. also wird die selbstverständlichkeit der evidenz nicht nur als 
tatsache in dem sehen bestimmt, sondern auch als dieses methodische, operative, 
vorläufige, entwerfende medium des phänomenologisierens. 

es sei mir an dieser stelle die grundlegende Bemerkung gestattet, dass nach 
Husserls selbstauslegung, seine transzendentale phänomenologie sich ständig und 
nur im umkreis der evidenz abspielt. die phänomenologie lebt in der evidenz 
als dem sehen, also darf ich sagen, dass man die evidenz als Grundcharakter der 
intentionalität bei Husserl für das medium der phänomenologie Husserls halten 
kann. die phänomenologie Husserls erhält sich in diesem medium der evidenz. 
also könnte man den Grundcharakter der husserlschen phänomenologie den zir-
kelhaftigen monismus der evidenz nennen. zwar hat Husserl selbst sicherlich die 
verschiedene Funktionen der evidenz unterscheidet,26 aber doch ist die evidenz 
25 Fink bemerkt deutlich, dass die phänomenologie Husserls sich nur legitimiert, indem der phäno-

menologe bloß in dem „sehen“ (also der evidenz) bleibt. vgl. e. Fink, Studien zur Phänomenologie 
1930–1939, s. 206ff.

26 Besispielsweise könne man bestätigen, shigeru taguchis Bericht folgend, dass Husserl spätestens 
auf dem Jahre 1924–26 den unterschied von adäquater und apodiktischer evidenz eingesehen habe. 
taguchi examiniert dies anhand manuskript a i 31. vgl. s. taguchi, op. cit., s. 200–203. auch vgl. 
Hua i, s. 61ff.
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als das ein einzige element der phänomenologie gefordert, in dem sich die phä-
nomenologie vollzieht, weil kein phänomenologe hinter die evidenz zurückge-
hen soll. dieses element der evidenz ist für den phänomenologen selbst von zeit 
zu zeit allzu selbstverständlich,27 daher habe ich schon mit einigem nachdruck 
bemerkt, dass in der tat in der transzendentalen phänomenologie Husserls die 
evidenz der intentionälität sich selbst nicht nur als „thematischer Begriff “, son-
dern auch besonders als „operativer Begriff “ dient. 

2.  „der dualismus des transzendentalen lebens“ oder der bruch  
des phänomenologischen zirkels in husserls Phänomenologie  
und überwindung der selbstverständlichkeit des „lebens“.  
ein meontischer kritikentwurf an der transzendentalen Phänomenologie  
in eugen finks „vi. Cartesianischen meditation“

es ist uns bekannt, dass ein Grundmotiv des finkschen denkens ständig die 
Besinnung auf den „schatten“ der philosophie (auf die operativen Begriffe der phi-
losophie) ist. der „schatten“ des denkens heißt „a-thematische voraussetzung“28 
des philosophierens, gleichzeitig das „interesse selbst“.29 also scheint es mir ganz 
logisch zu sein, wenn wir aus derselben Hinsicht her vi.Cm auszulegen versuchen. 
Wie wir schon oben zitiert haben, sagt Fink selber:

die exposition des problems einer transzendentalen methodenlehre ist hier bei aller 
nähe zu Husserls philosophie durch den vorblick auf eine meontische philosophie des 
absoluten Geistes bestimmt.30 

dieser satz bedeutete nicht nur, dass Finks entwurf sich als eine Weiterarbeit 
von Husserl versteht, sondern auch, dass er Finks abschied von Husserls phäno-
menologie kennzeichnet, der nur durch eine kritik an Husserl genommen wer-
den konnte.31 in diesem aufsatz wollte ich nur den letzten aspekten bearbeiten. 
nähmlich lesen wir hier vi.Cm als kritik an Husserls evidenzlehre oder dem 
monismus der evidenz als dem „schatten“ seines phänomenologiserens. 

27 in diesem Fall muss man sich daran erinnern, dass Husserl selbst eben jene dinge zugestanden hat. 
vgl. Hua ii, s. 61ff. 

28 e. Fink, Nähe und Distanz, Phänoemnologische Vorträg und Aufsätze, Freiburg/münchen, alber, 1976, 
s. 191.

29 Ibid., s. 189.
30 Ibid., s. 184. Hervorhebung von Y.i.
31 Idem., s. 184.
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Wir haben schon die selbstverständlichkeit der evidenz als des elements der 
husserlschen phänomenologie gesehen. die evidenz wird nur verstanden, wenn 
man in ihr „lebt“. aber was heißt das denn, dieses „leben“ selbst? Für Husserl ist es 
in methodischer Hinsicht die letzte selbstverständlichkeit. dies ist ein Gesichts-
punkt, von dem aus Fink Husserls phänomenologie kritisiert. denn einerseits 
bleibt natürlich diese selbstverständlichkeit als ein operativer Begriff, andererseits, 
da meiner meinung nach diese selbstverständlichkeit die aufklärung des lebens-
begriff behindert. 

Wir haben zu zeigen versucht, daß in der alle metaphysik ablehnenden phänomeno-
logie Husserls selber, wenn auch verborgen, spekulative elemente sind, so […] in der 
vagheit des phänomenologischen lebens-Begriffs, und nicht zuletzt im analytischen 
verfahren selbst, eben in der Behauptung vom vorrang der urmodi.32

meines erachtens behauptet Fink, dass die selbstverständlichkeit der leben-
den evidenz nicht die letzte selbstverständlichkeit ist, also dass man diese selbst-
verständlichkeit überwinden kann und soll. in dieser Frage handelt es sich um 
Finks implizite kritik an der tatsache des lebens in dem sehen als selbstverständ-
lichkeit des „lebens“ bei Husserl. 

Was heißt das denn, das „leben“? das transzendentale leben heißt in der 
phänomenologie Husserls weltkonstituierende subjektivität. also ist das „leben“ 
in dem transzendentalen leben die weltkonstituierende Bewegung, oder besser, 
tendenz. die „evidenz“ funktioniert in dieser tendenz als element, aber zugleich 
funktioniert sie in der transzendentalen phänomenologie als das „prinzip aller 
prinzipien“. das ist der monismus der evidenz in Husserls phänomenologie. dem-
gegenüber will Fink nicht einfach die evidenz als medium des phänomenologisie-
rens hinnehmen, sondern er unterscheidet zwischen zwei lebensbegriffe; das ist 
der „dualismus des transzendentalen lebens“.33 meines erachtens können wir mit 
Finks dualismus des transzendentalen lebens auf die Frage nach der „selbstver-
ständlichkeit“ antworten. mit anderen Worten verbirgt der monismus der evidenz 
uns das „leben“ selbst. also sehen wir uns den finkschen Begriff des „dualismus 
des transzendentalen lebens“ genauer an.

der „dualismus des transzendentalen lebens“ bezeichnet einen dualis-
mus zwischen weltkonstituierendem leben und unbeteiligtem zuschauer. die-
se zwei typen des transzendentalen lebens haben in der Hinsicht der Betei-
ligung an der Weltkonstitution völlig verschiedene tendenzen: das Wesen 
32 e. Fink, Nähe und Distanz, Phänoemnologische Vorträg und Aufsätze, Freiburg/münchen, 1976, 

alber, s. 154.
33 Hua dok ii/1, s. 22.
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des weltkonstituierenden lebens besteht in dem transzendieren in die Welt 
oder der „verweltlichung“, dasjenige des unbeteiligten zuschauers in der „ent-
weltlichung“.34 ersteres benennt das Thema der phänomenologie, letzteres ist die 
Thematisierung des phänomenologisierens. ich zitiere Fink, um dessen perspekti-
ve auf diesen dualismus festzustellen:

das transzendentale sein wird durch den vollzug der phänomenologischen reduk-
tion nicht nur „entdeckt“ und eröffnet, sondern auch erweitert um ein transzenden-
tales sein, das als solches in keiner Homogenität der seinsnatur mit dem reduktiv 
erschlossenen sein steht. m.a.W. der vollzug der phänomenologischen reduktion 
lässt im Feld der transzendentalen subjektivität eine kluft aufbrechen, stiftet eine 
scheidung des transzendentalen seins in zwei heterogene Bezirke. die transzen-
dentale elementarlehre hat es mit dem einen dieser Bezirke zu tun: mit dem tran-
szendentalen konstituieren (mit der Welt-und seinsbildung). das an der Weltkon-
stitution „unbeteiligte“, sich von ihr durch die epoché distanzierende leben des 
phänomenologisierenden zuschauers ist der Gegenstand der methodenlehre. die 
unterschieidung von elementarlehre und methodenlehre ist also keine „wissen-
schaftstechnische“ (etwa vorgängige oder nachkommende methodenlehre), sondern 
ist eine unterscheidung nach „Gebieten“, gründet als solche in einem dualismus des 
transzendentalen lebens.35 

Fink kontrastriert in analoger36 Weise zur psychologie, um das Wesen dieses 
dualismus zu bestimmen. nach Fink hat die selbstbezogenheit der psychologie den 
Charakter des „seinsmonismus“37. „Thema und Thematisieren sind ihrer seinsstruk-
tur nach identisch“38, denn: „gerade darin besteht ja die selbstbezogenheit der psy-
chologie, daß das psychologietreiben ein psychisches Geschehen ist“39. mit anderen 
Worten erhält die psychologie sich selbst in ihrem seinsbezirk (psychischem seins-
bezirk). also ist für sie dieses sein die letzte selbstverständlichkeit, weil das psychi-
sche Geschehen „interesse selbst“ der psychologie ist. in analogem sinn ist dieselbe 
selbstverständlichkeit im transzendentalen leben der Fall, obgleich die transzen-
dentale phänomenologie nicht mehr im seinsbezirk (oder von transzendentalem 
leben konstituierten seinsbezirk), sondern im Bezirk des „transzendentalen seins“ 
oder des „vorseins“ des transzendentalen lebens als prozess des „konstitutiven 

34 im zusammenhang des problems des ich heißt es „ent-menschung“. vgl. Ibid., ii/1, s. 119.
35 Hua dok ii/1, s. 22.
36 vgl. Ibid., s. 93–110.
37 Ibid., s. 22.
38 Idem.
39 Idem.
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Werdens“40 agiert. Jetzt können wir den zusammenhang zwischen der problema-
tik des phänomenologischen zirkels und derjenigen der selbstverständlichkeit des 
„lebens“ oder der tatsache des lebens in dem sehen wohl verstehen, denn der 
Bruch des phänomenologischen zirkels durch den „dualismus des transzendenta-
len lebens“ bedeutet zugleich den Bruch des monismus der evidenz, der uns an der 
aufklärung der selbstverständlichkeit des „lebens“ hindert. Wenn man die selbst-
verständlichkeit der evidenz in der transzendentalen phänomenologie überwinden 
will, braucht es den Bruch des phänomenologischen zirkels. 

das transzendentale konstituierende leben selbst hat die tendenz „ständig von 
sich weg und auf die Welt hin“.41 diese tendenz ist eben ursache der natürlichen ein-
stellung. andererseits hat der unbeteiligte zuschauer „eine gegenläufige tendenz“. 
Fink sagt weiter „ein sichzuwiderlaufen, ein nichtmitmachen und nichtmitgehen 
mit der konstituierenden lebensrichtung“,42 an anderen stelle „Gegenbewegung“,43 
„Gegenspiel“,44 also ist diese andere tendenz des transzendentalen lebens „ein 
umbrechen der welt-finalen lebenstendenz“.45 die etablierung des unbeteiligten 
zuschauers geschieht schon in der epoché der phänomenologie Husserls, solange 
sie schon den „zirkel des verstehens“46 als monismus des von der transzendentalen 
subjektivität konstituierten seins bricht.47 dann etabliert sie den phänomenologi-
schen zirkel zwischen Thema und Thematisierung. die Thematisierung des unbetei-
ligten zuschauers relativiert weiter diesen phänomenologischen zirkel. „das an der 
Weltkonstitution „unbeteiligte“, sich von ihr durch die epoché distanzierende leben 
des phänomenologisierenden zuschauers“48 bricht nicht nur den „zirkel des ver-
stehens“, sondern auch den phänomenologischen zirkel, weil das transzendentale 
leben des zuschauers und weltkonstituierende leben gar nicht identisch sind. Wie 
können beide leben nicht identisch sein? natürlich liegt die differenz darin, ob die-
se leben an der Weltkonstitution beteiligt sind, oder nicht. man sieht hier eine ganz 
eigentümliche Wende. solange das weltkonstituierende leben sich ständig mit dem 
sein oder seienden beschäftigt, kann man es als ontisch charakterisieren. Husserls 
phänomenologie hat noch nicht die an dem sein orientierte Frage49 überwunden. 
40 vgl. Ibid., s. 22–23, s. 49, s. 84–86, usw.
41 Ibid., s. 26.
42 Idem.
43 Ibid., s. 97.
44 Ibid., s. 125.
45 Ibid., s. 26. 
46 Ibid., s. 42.
47 vgl. Ibid., s. 41ff.
48 Ibid., s. 22.
49 Fink formuliert deutlich eine „aporie“ in bezug darauf: „… die aporie, ob und wie der Horizont, 

von dem her letztlich »sein« verstanden werden soll, selbst »seiend« ist“ (Ibid., s. 184).
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also spielt sich Husserls phänomenologie in dem element der intentionalität ab, 
die ihrem Wesen nach ständig zwei pole (konstituierende subjektivität und konsti-
tuiertes „sein“!) voraussetzt. die intentionalität, oder das intentionale weltkonstitu-
ierende leben bei Husserl, wird aus der Beziehung mit dem sein her verstanden. in 
methodischer Hinsicht spielt Husserls phänomenologie sich ständig in der „rück-
frage“ oder „regressiven Frage“ vom sein aus in das transzendentale leben hinein 
ab, mit anderen Worten in der „rückfrage“ nach dem Gelebt. denn man hat schon 
in den prozess der Weltkonstitution hinein gelebt, solange der phänomenologe vom 
sein (als dem konstituierten, fertigen sein!) aus in das transzendentale leben rück-
fragt. das Gelebt setzt das „leben“ elbst voraus, und für das Gelebt ist das „leben“ 
eben selbstverständlich. 

die selbstverständlichkeit des „lebens“ besteht ja in Husserls regressiver Fra-
geweise. mit anderen Worten liegt sie in Husserls regressivem (noetischem oder 
noematischem) reflexionsbegriff als phänomenologische methode. Husserl dekla-
riert doch: „die phänomenologische methode bewegt sich durchaus in akten der 
reflexion.“50

man kann sagen, dass Husserls phänomenologischer reflexionsbegriff noch 
ontisch ist, wenn man ihn aus der finkschen radikalen perspektive her kritisieren darf. 
Fink kritisiert implizit, dass Husserls phänomenologischer reflexionsbegriff das tran-
szendentale weltkonstituierende leben selbst ontifizieren kann, präziser gesagt, dass 
das durch reflexion sich vollziehende phänomenologisieren Husserls den weltkons-
tituierenden prozess des transzendentalen lebens selbst ontifizieren kann. natürlich 
muss man sich hier an das von Fink scharf gestellte problem der transzendentalen 
sprache erinnern, obwohl ich hier darüber nicht diskutieren kann.51

dem entgegengesetzt ist die Frageweise bei Fink eine „progressive“ oder „kon-
struktive“. das transzendentale leben des unbeteiligten zuschauers wird vom 
‚leben‘ selbst her oder vom nichts her (solange der zuschauer sich keine sorge 
um das sein mehr macht) verstanden. Wenn man das ‚leben‘ selbst leben will, 
gibt es nur einen Weg, den des durch „unbeteiligung“ oder „distanzierung“ noch 
einmal Wiederlebens. von nichts her lebt das „leben“ wieder. also gebraucht er 
das Wort „meontisch“. Was heißt das denn, sein und nichts? 

die abendländische metaphysik denkt das seiende als substanz und subjekt. substanz 
aber ist es als die reine in-sich-selbst-verschlossenheit.52

50 Hua iii/1, s. 162.
51 vgl. Hua dok ii/1, s. 93–110.
52 e. Fink, Nähe und Distanz, Phänoemnologische Vorträg und Aufsätze, Freiburg/münchen, alber, 

1976, s. 148.



95

nichts ist nicht sein, also muss sich das nichts ganz anderer als „in-sich-
selbst-verschlossenheit“ des seins charakterisiert. Wenn man im Gegenteil zu 
dieser angeführten „in-sich-selbst-verschlossenheit“ bloß formal dieses „nichts“ 
bestimmen dürfte, könnte vielleicht dieses „nichts“ die offenheit genannt werden. 
das weltkonstituierende leben, das in die Welt transzendierende leben ist wegen 
seines transzendierens in tiefer Weise in sich selbst verschlossen, denn es beschäf-
tigt sich ständig mit dem sein, das sich selber als „substanz“ charakterisiert. das 
leben stürzt ins sein, also verbirgt phänomenologischer monismus die offenheit 
des sich differenzierenden lebens, indem er selber von der oben hingewiesenen 
„abendländische metaphysik“ der in-sich-selbst verschloßenen „substanz“ impli-
zit operiert wird. Gleichzeitig blockiert die husserlsche phänomenologische refle-
xionsmethode die möglichkeit des Fragens nach dem „leben“ selbst. es gibt in 
methodischer Hinsicht keine Frage nach dem „leben“ selbst, sondern nach dem 
„Gelebt“. also verbleibt in Husserls phänomenologie die tatsache des lebens in 
dem sehen als das „leben“ selbst letztselbstverständlich. der zuschauer entdeckt 
das „leben“ selbst von dem „leben“ selbst her, obwohl oder vielmehr weil er sich 
nicht an der Weltkonstitution beteiligt. das transzendentale konstituierende leben 
öffnet in die Welt, aber das „leben“ des phänomenologisierens oder sehens (im 
husserlschen sinne), also das transzendental phänomenologisierende leben selbst 
öffnet nicht, „weil die enthüllung des konstitutiven Werdens selbst nicht »konsti-
tuierend« ist“,53 kürz und prägnant gesagt: weil es nicht mehr um sein geht. zwar 
erkennt Husserl ohne zweifel die differenz zwischen der Welt als solcher und dem 
in der Welt transzendierenden leben selbst, aber doch sieht er nicht die „meonti-
sche“ differenz des transzendentalen lebens wegen seines phänomenologischen 
monismus, der selber noch implizit in der „abendlandischen metaphysik“ der in-
sich-selbst verschloßenen „substanz“ verbleibt. Husserls phänomenologie fragt in 
diesem sinne noch vom sein her, deswegen erhält sie sich in einer methodischen 
Hinsicht in dem monismus des transzendentalen lebens, der sich in sich selbst 
verschließt, wie die psychologie sich in dem monismus des psychischen seins 
erhält. Finks kritik kann man so kristallisieren: der monismus des transzenden-
talen lebens ist ein „operativer Begriff “ oder besser „spekulatives denken“54 in 
Husserls phänomenologie. 

meines erachtens bedeutet „transzendentale naivität“ nicht nur die ano-
nymität des unbeteiligten zuschauers, die durch die „reflexion höherer stu-
fe“ überwunden werden könne, sondern auch das noch diese „abendländische 
53 vgl. Hua dok ii/1, s. 25.
54 vgl. e. Fink, Nähe und Distanz, Phänoemnologische Vorträg und Aufsätze, Freiburg/münchen, 

alber, 1976.
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metaphysik“ verbergende denken. Finks „meontischer“ entwurf in der „vi. Car-
tesianischen meditation“ kritisiert in einer impliziten aber entscheidenden Wei-
se wegen ihres noch nicht diese „abendländische metaphysik“ überwindenden 
Charakters die transzendentale phänomenologie Husserls. aufgrund von Finks 
„meontischem“ entwurfs entdeckt das „leben“ sich selbst, weil das „leben“ selbst 
insofern nicht mehr für die letzte selbstverständlichkeit gehalten, als es nicht mehr 
in der „abendländischen metaphysik“ erklärt wird, sondern in „einer meontischen 
philosophie“. Finks denken spielt sich nicht mehr in der „abendländischen meta-
physik“ als das denken über die in-sich-schuließende „substanz“ ab, sondern 
es liegt im meontischen denken, in der meontischen offenheit, aus der her das 
„leben“ lebt.

solange durch die „epoché“ der Bruch des „zirkels des verstehens“ realisiert 
wird, bedeutet der Bruch des phänomenologischen zirkels oder das tun des „zu-
sich-selbst-kommens“ des leben des unbeteiligten zuschauers die aufklärung der 
anonymen erfahrung der phänomenologischen reduktion, diejenige erfahrung 
des anfangs der transzendentalen phänomenologie. man kann diesen anfang 
der phänomenologischen reduktion erst im rahmen der finkschen entwurf der 
„meontik“ erforschen. also zielt Finks entwurf in vi.Cm darauf ab, die ontisch-
meontischen dimension des transzendentalen lebens, die sich im finkschen 
Begriff des „dualismus des transzendentalen lebens“ kristallisiert, zu bestimmen, 
und den eigentümlichen finkschen „meontischen“ Gedanken, der sich als Finks 
kritik an Husserls evidenztheorie charakterisiert, anzuzeigen.
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