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I

Die Psychoanalyse stellte ab und zu Probleme, Hypothesen urd auch gesicherte Forschungsergebnisse auf
die aus der Selbstwahrnehmung gewonnen wurdeq einer Methode, die vor allem durch das in der analytischen
Situation eigenartig vertiefte gegenseitige Sicheinfiihlen gefiirdert wird; denn sie gleicht einem Seelenspiegel,
in dem Subjekt und Objekt oft zugleich oder auch vertauscht erscheinen.

Freilictq Arzt und Patient blicken mit verschiedener Absicht hinein: letzterer will und soll sich selbst darin
erkennerq sieht jedoch statt dessen oft den Arzt. Dieser seinerseits ist beshebt, das wirkliche Bild des Patienten
zu erkennerl entdeckt aber darin hiiufig auch das eigene.

Die fast ausschlie8lich einseitig gerichtete Aibeitsweise der Fremdwahrnehmung seitens des Forschers, die
in den tibrigen errpirischen Wissenschaften noch viel stiirker iiberwuchert, hat gerade durch die Psychoanalyse
eine enpfindliche EinschrAnkung und zugleich eine wertvollste Ergarutngerfahren. Uingst sind wir uns wieder
bewu8t, daB der eigentliche Weg zur Wahrheitserkennhds, also der Weg zum letzten Ziel aller Wissenschaft,
der Wegnach innen ist. Ja, es erhebt sich die Frage, ob nicht bei tiefster Wahrnehmungsanalyse sich
herawstellt, daB jede Frerrdwahrnelunung auf dem Umweg einer unbewuBten Identifizierung mit einer meist
ebenfalls unbewuBten Selbstwahrnehnung zustande konrrfi.

Vor einigen Jahren machte ictU in dem Besteben vertiefter Einfiihlung und Herstellung eines
Gefiihlskontaktes mit dem Patienteq die Beobachtung daB ic[ tnter nniglichster Ausschaltung jedes anderen
zielgerichteten Denkens, mich intensiv in ihn hineindachte, in ihn hineinversetzte, und nuar imwortwdrtlichen
oder rnetapsychologischen Sinrq d. tr- also: indem ich mir vorstellte, wie ich mich - rrreist gestaltlos - im
Krirper des Patienten befinde, wie ich mit diesem zu eins verschnrelze, dieselbe Aknung annehrrrc, dieselben
Gedanken denke, dieselben Reflexbewegungen habe. Dieses Sichhineinfiihlen und Sichhineinversetzen hatte

1) Vortrag, gehalten am26. April 1936 auf der Tagurg der Schweizerischen Gesellschaft flir Psychoanalyse
in Bascl zir Fcicr dcs 80. Geburtstagcs von Prof. Sign Freud. - Wiederholt am 4. Oktober 1936 in der
Deutschen Psychoanalyti schen Ges ell schaft in Berl in.
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zumeist ;rur Folge, daB vor allem dcr Gefiihlskontakt, sptirbar in einer Geflihlsstr6**g, mit dem Patienten
hergestellt oder verstiirkt wurde und gleichzeitig letzterer meist widerstandsfreier arbeitete.

Zuniichst stellte ich mir - wie wohl auch Sic - die Frage nach der Bcrcchtigung solchen therapeutischen
Verhaltens, das ich gelegentlich dann iibte, wenn der Patient sich im Widerstand affekt- und gefi.ihlstot erlebte.
Einc Bcantwortung dieser Frage der Technik gehdrt jedoch in einen anderen Zusammenhang. Theoretisch
tiberlegte ich mir dagegen, daB cs sich hicrbci wohl um dic Amwirkung cincr Muttcrleibssehnsucht handle. Sie
werdcn sich viclleicht erinnern, daB in meinen Verdffentlichrurgen diese Sehnsucht, dargestellt als ein im
menschlichcn Tricb- und Seelenleben zutiefst wirksames Begehren nach Wiederherstellung der urspriinglichen
Mutter- Ki nd-Einheit, von j cher mein grofJtes Interes s e beanspruchte.

Wic konnte sich nun bei dem Bestreben, dcn Patienten besser zu verstehen, ein solch regressiver Vorgang
entwickeln? Ubcrlcgcn wir uns, daB nach einem Worte Nictzschcs das Hdchste aus dcm Tielstcn korrmt -also hdchstes progrcssives Verstehenwollen des andercn, als welches die Einfiihlturg oder Intuition doch wohl
bezcichnet werden muB, den tiefsten regressiven Tendenzen entspricht - oder, nach Freud. hochste Ubcr-lch-
Strebungen ihrc Abkunft von tiefsten Es-Strebrurgcn vcrraten.

Dicser Uberlegung folgtc dic wcitcre , daB auch der Sprachgebrauch, der immer ursprtinglichstc
Wirklichkeiten birgt, Begriffc wie ,,einfiihlen", .,hineindenken", ,,hineinversenkcn", ,,hineinversetzen'., fiir
einen psychischen Akt verwendet, dcr eincm Mechanismus der Idcntifizicrung entsprechen mu8, einem
Mechanismus also, der dem rru bekannten der Inhojcktion als gleichbedeutsam an dic Seite zu stellen ist und
der, als solchcr bisher unerkannt, in der analytischen Litcratur nicht erwtihnt wurde.

Es driingen sich cine Reihe wcitcrcr Fragen aut zunrichst diejenige der Berechtigung, dcn geschilderten
psychischcn Vorgang iibcrhaupt als ldentifizicrung zu bezeichnen; sodann diejenige nach dcr Untcrscheidung
von der ObjcktbeseE*9, dcr Verliebtheit; forner die Frage nach der Beziehung bcider
Identifizierungsmechanismen ns den beidcn Primiirtrieben; die Frage der mdglichen Unterschcidungen von
Typen, zugehdrig mehr zu dcm einen oder andcren ldentifizicrungsmechanismus; dic Fragc der Beziehung
zwischcn Wahrnehnrung tuid Identifizicrung usw. Jedoch, dcn meisten diescr thcoretischen Erorterungen
vorausgchend, soll unscr Interesse geweckt werden durch dcn Nachweis einer Evidenz vorn Vorhandcnsein des
erwiihnten Mechanismus der Identifizierung aus Folklore, Sprachgebrauch, Dichtung, Au8erungen der Patienten,
F ehl handhurgeq Triiumen usw.
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Ich schlage vor, zur Unterscheidung von der Introjektion als einer mchr aktiven ldentifizicrung den
Mechanismus der Einfiihlung als passive Identifizierung zu bezcichncn, da dort dic Gefiihlsbindturg aktiv zur

Eroberung des Objektes, hier hingegen passiv zur Hingabe dcs Subjcktes fiikt.
Freud selbst stellt dcn Mcchanismen und Gcfuhlsbindungen der Objekbesetzung und Verliebtheit diejenigen

dcr Identifizicrungen als ,,ungentigcnd bckannte, schwer darzustellcnde Vorgiinge'.2 ztJr Seite, postuliert also
damit flir lctztere eine Mehrzahl, schildert uns icdoch nur den einen urs bckannten Mechanismus der
Introjektion auf seinen verschiedenen Wegen der Bildung und Auswirkung. Er dcutet fieilich an, daB die
Idcntifizierung,,als frtiheste und ursprtinglichste Gefiihlsbindung" von Anfang an ambivalcnt ist, da8 ,,sie sich
ebcnso zrun Ausdruck der Zirtlichkeit3 wie zum Wursch dcr Beseitigung wcndcn kann". Spiiter bemerkt Freud,

dafJ cs schr schwierig sei, dic Verschiedenheit von Identifizierung und Objektwahl ,,metapsychologisch
anschaulich darzustellen" - und sagt erganzend:,,Eine andcrc Ahnung kann uns sagen, daB wir weit davon
entfcrnt sind, das Problem der ldentifizierung erschopft zu haben, dafJ wir vor dem Vorgang stehen, den dic
Psychologic ,Einftrhlung' heiBt, und der den grdBten Antcil an unseremVerstiindnis fur das Ichfremde andercr
Personen hat. Aber", fiigt er bei, ,,wir wollen uns hier auf die niichsten affektiven Wirkurgcn beschriinken."

Meine Untersuchung beabsichtigt, tiber die von Freud gesetztc Bcschriinkurg hinauszugclangen, indem sie -davon amgchcnd, daB die Identifizierurg die ,,fiiiheste urd urspriinglichstc Gcfi.ihlsbindung" ist, - im wcitcrcn
nachzuweisen versucht, daB sie niemals auflrort zl bestehen, also auch nicht in der Objektwahl, nicht bei der
Objcktbcsetzung und nicht in der Verliebtheit. Sie ist Grurdlage, Bestand und Endziel jedcr Objektbeziehung.
Unamgesetzt und unnachgiebig bleibt die Secle gefangen vom Begehren der Verschmelzung rnit dem Objekt,
und zwar immcr und ausnahnrslos - entsprechend der Triebrichtung - von einem regressiven Begekeq das,

nie erfiillbar, sein Ziel in der Wiederherstellung der Mutter-Kind-Einheit sieht. Diese Einheit kann
gefiitrlsmiifJig und psychisch nur erstrebt werden mittels des Mechanismus dcr Vcrsetzurg in das Objekt oder
dcsjenigen seiner Introjcktion. Im Mechanismus der passiven Identifizierung entpuppt sich z.umeist das, was wir
mit dem BegriffLiebc zusanmenfasscn, wiihrend in der aktiven

2) Freud: Ges. Schr., Bd. VI.

3) von mir gesperrt.
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Idcntifizierurg rnehr das Umschlagen in den HaB sich manifestiert. In beiden jedoch nimmt das Ich die
Eigenschaften des Objektes an (Freud), d. h. es ahmt die gcliebte und die gehaBte Person nach. Es diirfte ihrem
arnbivalenten Clharakter und ihrer Triebabhiingigkeit zufolge allerdings schwer fallen, einem der beidcn
Mechanisrnen unvermischtzubegegnen. Amreinsten ffeten sie uns wolrl in der Verliebtheit und in der
Melancholie entgcgcn. Zudem sind wir gcwotmt, beim gleichen Subjekt zeitliche Wechsel in ihrer
Vorherrschaft zu sehen und zu crleben.

Wlhrend dcr Primitive dcn geschiitztcn Feind auffri8t, un bewuBt odcr urbewuBt sich seine Kriiltc trnd
Eigenschaften anzueignen - also sich mit ihrn zu identifizicrefl -, wird mian vom Verlicbten sagen rntissen,
daB er von dcr geschiitzten Pcrson aufgefresscn, respektive einvcrleibt werden will, un mit ihr eirn zu werden.

Natiirlich ist der Wunsch, introjizicrt zu werden, meist nur unbewuBt, und es ist anzunehmen, daB gerade
diese tiefstc Wunschregung bei allen Menschen in ziihestcr Verdr?ingung gehaltcn wird. Fiir diese Tatsache
diirfte sprechcn, dafS bishcr kein Analy,tiker den Mechanismus klar aufnyeigen vermochte, obwohl sich.jeder
Tag fi.ir Tag in so und so viele sciner Patienten hineinversenkt. Es ist deshalb zu erwartcn, daB meine
Ausflihrungen auf starken Widerstand stoBen. Aber vergegenwiirtigen wir urs erstens, dafJ in den Gedancn
verschicdener Autoren tiber Mutterleibssehrrsucht turd Nirwanaprinzip bereits wichtige Erkenntnisse vorliegen,
ohne dafJ freilich dic passive Idcntifizierturg als Mechanismus erkamrt r-nd dcr aktiven ldentifizierung
gcgcniibergestellt wordcn wdre, und daB zweitens - wie Sie horen werden - die tiber idcntifizierung
verdffentlichten Arbeiten dcr letzten zehn Jahre sich meiner Problenrstellung mehr und mchr niiherten.

Ein kurzer Riickblick zeigt uns, daB sich Freud in dcr vor fiinfzehn Jahren erschienenen Arbeit4 um ein
mctapsychologisches Verstehen der Identifizierung bcrni.ihte. Sp?itere Autoren, wie z. B. Schneider und
Fenichel, dic sich in dcn vor zrhn Jahren zu Freuds 70. Geburtstag erschicncnen Arbcitcn iiber dasselbe Thenra
iiuBerten, beschriinkten sich daraul, cntweder verschiedcne Formcn der Identifizierurg aufzustellen
(Schneidcr)5 oder bisher erkannte ,,Gcmeinsarnkeiten und Differenzen der Identifizierungen.,
ztrsammenzustcllcn und rnetapsychologisch ijbersichtlich zu beschreiben (Fenichcl).6 Schneider spricht bereits
von einer Ganzheitsidentifikation mit dem regressiven oder prog-cssiven Streben nach Au{hcbwrg dcs
Differenziertseins. Bei Fenichel erfreut die groBe Anschaulichkeit

4) Freud: Ges. Sctr., Bd. VL

5) tiber Identifikation, Imago, Bd. Xtr, 192G, S. 249-62.

6) nie Identifizierung Int. Ztschr. f. Psa.,Bd. XItr, lgT7,S. 309-25.
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der Darstellung, doch gesteht auch er, ,,dafJ die Lticken unseres Wissens hier noch allzuzahlreich" seien.

Dpamisch betrachtet sind die ldentifizierungen, wie wir zu erkennen glauben, Manifcstationcn cines
Tricbverlangcns aus dcmEs und bedcuten als solche stete Neuauflagen der ursprtinglichen intrapsychischen
Objeklr'eprdsentanz, die sich ihrerseits wiederum als Niederschlag dcr prim[ren ldentifizicrung erweist.
Zugleich jedoch offenbaren sich dic ldentifizierungen auch als eine Triebabwehr iurd bewirken Triebschicksale
wie Objekt- md Zielverrinderurgen - Urnwcge also, die zN,ar dkonomisch gesehen stets zum anl?inglichenZiel
bislang entbchrter Befriedigirng, niimlich zur Verschmelzung mit dcm Objckt, zuriickfiihren sollen. Werur

Fenichcl sagt, da8 dcr ,,Objektverlust regelmiiBige Voraussetzturg der Identifizicrung" ist, dann stimmen wir
ihm bci, ja wir sehen die Richtigkeit dieses Satzcs sclbst dort begrtindet, wo, wie in der passiven
Identifizierung - z. B. in der Verliebthcit -, sogar cin rcales Objekt nicht verloren, soildern gefi.rnden wurde.
Die Vcrliebtheit belcbt am intensivsten den archaischen Charakter und den Mechanismus der primriren
Identifizierurg, dic, wie auch die spiitcrcn ldentifizierungen, dem Wiederholungszwang verwandt, als

,,Reaktion auf den enttiitnchenden Verlust der Ich- und AuBenwelt umfassenden Einhcit" (Fenichcl), also
lcztlich als Bcstrebcn anr Wiederherstellurg der Mutter-Kind-Einheit aufzufassen ist. Es ist klar, daB der
Vcrlust dieser Einheit in keiner noch so intensiven Verliebtheit urd Selbstentiu8erturg vollig riickgiingig
gemacht werden kann. Es bleibt stcts ein Rest der Unbcfricdigung der zu immer intensiveren Versuchen der
Identifizieruig treibt. Je rnehr das Subjckt sich der Verschmelzlmg mit dem realen Objekt der Liebc niihert, in
dcsto krassercn Formcn der Entselbstung bictet cs sich an, frcilich ohne je das Ziel der Ur-Idcntifizierturg, die
vollige kcirperlich-seelische Einswerdung zu erreichen. Die Vcrlicbtheit rtihrt dcshalb wic kein Phdnomcn an
dcn Urschmerz, den ersten Objektverlust der Mutter bei der Geburt.

Ein moderner Dichter7 liifjt in einer Novelle den greiscn lrlirten und Magier Gondertalm von der Ehe
erzdhlen, und ein jungcs l{ochzcitspaar, das ihn umRat gebeteq lauscht:

,,I1r werdet sehen", cifcrt er, ,,die Liebe ist grau-sam wie Feuer: ... dic Scelen ringen und saugen sich
erbittert ineinander ... Aber es geht nicht an, der Kdrper ist zu stark und sprdde. Manchmal sind die
Herzen schr dicht beieinander unter der heiBen Haut. Sie suchen gleichen Schlag. Sie pulsen, aber sie
hiimncrn doch nur immer gegeneinander ... Nach jedem Rausch packte mich wieder die Wut, da8
rnein Weib dort lag rurd ich hier ... Einmal saBen wir beide am Tische. Sie sah rnir zu, wie ich mit
Lust und Htlrger aB. Ich firlr sie an: Was starrst du mir auf den Mund wie auf ein Wunder'/ Sic scnktc
die Augen

7) Adrien Turel: Selbsterlcisung.YcrlagS. Fischer, Berliq 1919, S. 167 f.
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und hob sie gleich wieder, weinend vor Gltick: Du kannst so viel esserL stockte sie, warum kann ich
nicht auch in dir aufgehen als Fleisch von deinem Fleische. Als sie das sagte, flrhr es mir durch derr
Leib, denn ich hatte niemals dergleichen zu ihr gesprochen. Ich ging hinaus und weinte ..."

Der alte Gondertalm gab dem F{ochzeitspaar ein Zeichen ihrcr kiinftigen Ehc:

,,Er hob zwei kleine, roh aus Wachs gebildete Puppen hervor, einen Mann rurd ein Weib. Er drticktc
sie Nabcl an Nabel ineinander rurd begann die I-eibcr, die Kopfc, jc zwei Annc Luld z.wei Beine in
eins zu kneten. Er lormte mit zuckenden Hinden hoch in der Lufl, damit die Brautleute turd alle
anderen recht sehen konntcn, was er tat. Sie standen tibergebeugt. Mit ihrcn scharfen ncbclgrauen
Augen sahen sie die schmutzigen Puppcn zwischen den fieberhaften krurmnen Fingcrn. Dic winzigen
WachsgliedmaBen bogen sich hin urd her wic in cincm verzweifelten Ringen, sie wrangen sich
ineinandcr mit seltsamen Verzerrungen; allmiihlich, mtihsam wie cine Neugeburt glich sich alles aus
u1d schmolz in eins. Der alte Schiifer sprach: Ich habc vicrzig Jahre dariiber nachgedacht. Jedc Liebe
will das. Der Mensch fiihlt sich zu einsam r.rnd fricrt inmitten des Meeres".

Wcnn ich zusammenfassend Verliebtheit (immcr als hdchstgestcigcrtc libidinose Objektbeziehung aufgefaBt)
turd Identifiziermgverglciche, crgibt sich gegeniiber Frcuds bekannter Zusarrmenfassung8 cine neuartige und,
wie ich hoffe, kliirende Darstcllung:

1. Es bleibt zu Recht besteheq daB die Identifizicrung die ,,ursprtinglichste Form der Gcflihlsbindung an
ein Objekf ist.

2. Entsprechend der Ambivalenz aller Gefi.ihlsbindungen spaltet sich auch die ldentifizienurgstend enz in
nveierlei entgegengesetzt gcrichtete Mcchanismen, indem sie entweder wie in der Verliebthcit das
Subjekt vcrleitet, passiv imObjekt aufzugehen, oder aber (als bisher bekanntc Inhojektion) aktiv das
Objekt aufzusaugen. Ich wtirde also nicht mehr sagerq daB die Identifizierung ,,auf regressivem Wege
zuntErsaa fiir eine libidindsc Objektbindurg wird" (Freud), sondcrn daB der in der libidindscn
Objektbindung vorherrschende Mechanismus der passiven ldentifizierung umschltigt in dcnjenigen dcr
aktiven. Der Umschlag erfolgt wolrl regelmii8ig als Reaktion auf cine Versagung.

3. Es kann auch nicht mehr hciBen, daB dic tdentifiziertrng,,bei jeder ncu wahrgenorrunenen
Gemeinsamkeit mit eincr Persorq die nicht Objekt der Scxualtriebe ist, cntstehen kann" (Freud),
sondern es ist so, daB jcde neu wahrgcnoilmrcne Gcmeinsamkeit schon Ausdruck und Resultat der von
Anfang an vorhandenen ldentifizierurg ist, die dem,,Objekt der Scxualtriebc" gegeniiber - wenn
auch mit andercrn Mechanismus sich manifesticrend - mit derselben unvcrminderten Intensitrit
fortbe steht wi e gcgeniiber dem,,desexual i si erten Obj ckt".

8) Adrien Turel: Selbsterldsung.Yerlags. Fischer, Berlin. 1919, S. 306.
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4. Auch die schwicrigc Fragc, welche unterschiedlichc Bcziehung zwischen Objekt, Ich urd lch-Ideal
oder Uber-Ich bci dcr Verliebtheit und der tdentifizicrung besteht, diirfte bei wserer
Betrachhngsweise nun cine Kliirung finden:

Als Freud schlieBlich den Satz aufstellte, daB sich bei der Verliebtheit das Objekt an Stelle des lch-Ideals
gesetzt habe, iiu8erte cr, es wiire ,,nun lcichf ', den Unterschied gegcniiber der Identifizierung zu bcschreiben,
indcrn das Ich in jener vcrarme, in dieser sich,,um die Eigenschaften des Objektes bereicherc". Aber er war
davon wenig bcfriedigt, merktc wohl, daB mit der Einbeziehurg des lch-Idcals die Frage eher komplizierter
wurde, urd gab schlieBlich nach zwci weiteren Darstcllungsversuchen zum SchlufJ die in der ersterwihntcn
Auffassung angedeutete Formul i erung.

Dic Stelie, die das stetc Ringen des groBcn Forschers um letztc Kliirung wiederspiegelt, wir{t Probleme auf,

deren Losurg wir uns rurn einen Schritt zu niihern versuchen. Ich ziticre:9

,,Das Objekt hat sich (bei der Verlicbtheit) ,,an die Stelle des Ich-Ideals gesetzt. Der Unterschied der
Identifizicrung von der Verlicbtheit in itren hdchsten Ausbildungen, die man Faszination, verliebte Horigkeit
hciBt, ist nun leicht zu bcschreiben. hn ersteren Falle hat sich das lch urn die Eigcnschaften des Objektes

bereichcrt, sich dasselbe nach Fercnczis Ausdruck introjiziert; im zweiten Fall ist es vcrarmt, hat sich dem

Objekt hingegebeq dasselbe an die Stelle seines wichtigsten Bestandtcilcs gesetzt. Indes merkt rran bei niiherer
Erw[gung bald, daB einc solche Darstellung Gegensiitze vorspiegelt, die nicht bestehen. Es handelt sich
okonomisch nicht um Vcrarmung oder Bereicherung, nran kann auch die exkeme Verliebthcit so beschreiben,
daB das Ich sich das Objekt intro-iizicrt habc. Vielleicht triffi eine andcre Untcrschcidung eher das Wesentliche.
Im Falle der Identifizierung ist das Objekt verlorengegangen odcr aufgegeben worden; es wird dann im lch
wieder aufgerichtet, das Ich veriindcrt sich partiell nach dem Vorbild des verlorcncn Objektes. Im anderen
Falle ist das Objekt erhalten geblieben und wird als solchcs von scitcn und auf Kosten des Ichs i.iberbesetzt.

Aber auch hiegegen erhebt sich ein Bedenken. Steht es derur fest, daB die Identifizicrung das Aufgeben der
Objektbesetzung voraussetz, kann cs nicht Identifizierung bei erhaltenem Objekt geben? Und ehe wir uns in dic
Diskussion dicser heiklcn Frage cinlassen, kann uns bereits die Einsicht aufdiimmcrn, daB eine andere

Alternativc das Wesen dieses Sachverhaltes in sich fa8t, narnlich ob das Objckt an die Stclle des Ichs oder des

Ich-ldeals gesetzt wird."
Soweit Freud. Wcnn wir uns nun vorcrst vergcgenwirtigen, da8 das Uber-Ich selbst bereits Niederschlag

von ldcntifiziemngen ist, daB sogar auch das lch im wesentlichen-- ja viclleicht tiberhaupt - seine Entstehung
dcn ldcntifizierungcn vcrdankt, dann ahnen wir die Schwierigkeiten, dic sich eincr crschdpfenden
mctapsychol ogi schen Darstellung entgegcnstel I cn:

9) AdrienTurel: Selbsterkisung.Yerlags. Fischer, Berlin, 1919, S.313 f.
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Vorerst das topisch-dynamischc: in der Verliebtheit - wie iihnlich in jeder Liebesbeziehung - wird
vornchmlich durch den Mechanismus dcr passiven Identifizienurg das Uber-Ich tind teilweise auch das Ich in
das Objekt versetzt, d. h. es werden durch diesen Akt die frDhcren im Uber-lch, partiell aber auch die irn Ich
konservierten rind mcist unbcwu8t wirksamen Identifizierungen von den aktuellen mit dem realen Objekt
abgcldst. Das Objekt tritt also an ihre Stelle, und somit ist ebenfalls bcrechtigt zu sagen, daB in der Verliebthcit
,,das Ich sich" (wenigstens zu einem Teil) ,,das Objekt introjizicrf' hat. Der Mcchanismus der aktiven
ldcntifizienrng macht sich wie cinc Ergtinzung in ihr geltend, spielt also eine weniger gewichtige und
offensichtliche Rolle. Wir crkennen dcmnach, daB ta*achlich die Verliebtheit ein Identifizierungsakt bei
crhaltencm Objekt ist,l0 und zwar cin vollstiindigcr, d. h. einer, bei dem beide Identifizierungsmechanismen
(primlr der passive und sekmdiir der aktive) in TAtigkeit trctcn.

Bei dcr Identifizierung oder Introjcktion, wie sie urx bisher bekannt war, - also nach rcalem Objektverlust

- wird vorherrschend durch den Mechanismus der aktivcn ldcntifizicrurg das Objekt ins lch introjiziert,
wiihrend das Uber-tch seine alte Herrschaft, wenig oder gar nicht verdndert, weiter austibt. Dagcgcn versucht
das Ich rniuels der Projcktion, sich des neuen Introjckts, das bereits lchcharakter triigt, zru entledigcn und es ins
Objekt zurtickzuversctzen, d. h. der Mechanismts der Projektion cntpuppt sich somit als eine Art verkappter
Mechanismus passiver ldentifizierung. Und so ergibt sich die Tatsache, da8 auch der uns bisher bekannte
Identifizierungsakt (Introjektion) ein vollstiindigcr ist, d. h. primiir dcn aktiven, aber sekundiir auch dcn
passiven Mechanismus benotigt. Der Begriffder Identifizierturg hat somit einc starke Erweiterurg erfahren.

Okonomisch gesehen, crgibt sich mir cine Darstellung, die der anf;inglich von Frcud aufgestellten
entgegcngcsetzt ist: es kann nicht stimmen, dafJ in der Vcrlicbtheit das Ich ,,vcrarmf', daB das Objckt
,,schlieBlich in den Besitz der gcsamten Selbstlicbc des Ichs gelangt, so da8 dessen Sclbstopferung rur
natiirlichen Konsequenz wird". Es entspricht ferner eher ciner vielleicht intcllektualistischcn
Betrachtungsweise als der Schilderuurg des tatsiichlichen Erlebens der Vcrliebtheit, wenn Freud dazu sagt:
,,Das Objekt hat das Ich sozusagen aufgezehr t. Ztge von Demut, Einschriinkung dcs NarziBmus,
Selbstschiidigung sind injedem Falle von Verliebtheit vorhanden." Diese dkonomische Darstcllungsweisc
widerspricht meiner, aber auch

l0) Atrnticir schildert tibrigens Freud dcn Sachverhalt fiir die hysterische oder wie sic spiiter bezeichnet
wurde, partielle ldentiftzierwrg bei der die Objcktbesetzung bestehen und - wenn auch nur beschriinkt -wirksam bleibt.
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Freuds eigener Ausfuhrurrg, wonach das Objekt sich an Stelle des lch-ldcals sctzt, das lch also dadurch von dcr
,,Summe aller Einschrflnkurgcn' befteit wird trnd das ,,grofJartigc Fcst" der Befreiung feiert, das Fest der
unendlichen Bercicherung, dessen Freuden es mit dcm Objckt teilt, in wclchem seinerseits ein cbcnso vom
Lher-Ich befrcitcs Ich triumphiert. Denn es ist in Wirklichkeit doch nicht so, daB das Objckt der Verlicbtheit
etwa auch so grausam wzire wic das Uber-lch, im Gegentcil, cs gcweihrt und bereitet dem Vcrlicbtcn allc
Freiheiten rurd Gentissc.

Umgekelrt bedeutet okonomisch die Identifizicrung (lntrojektion) nach rcalem Objektverlust nicht eine

Bereichertmg dcs Ichs ,,um die Eigenschaften des Objekts", sondcrn eine Belasturg. Das lch filrut sich durch
die neue ldentifizierung, dic bei Wegfall des rcalcn Objektes und bei unvcrminderter Hemschaft dcs Ubcr-lchs
sich den friiheren ldcntifizierungsnieder-schliigen beigesellt trnd mehr und rnchr tlber-lch-Charaktcr crhiilt,
eingcschriinkt und muB entsprechcnd dem Uber-Ich eine noch grd8ere Tyrannei einr[umen.

Bevor ich ntrn nach crfolgter Problemstellung cmpirisch an Hand einiger Bcispiclc auf Formen und

Frurlcionen der passiven Idcntifizicrung eingehe, ist es tibcrlcitend noch notwendig, einigc Ste llen am der
psychoanalytischen Literatur der lctzten Tnitzuerwihnen, dic, wie bereits vermerkt, sich meincr Auffassung
niihern.

Schon in sciner Genitaltheorie sprach Fercnczi 1 1 von der ,.Identifizierurg dcr sich Begattenden" urd
beschrieb den Vorgang beim Manne so, daB das Glied ,,als Miniatur dcs ganzen Ichs" nach stattgehabter
Idcntifizierung mit der Frau durch Skeicheln, Unrarmen usw. - was einer ,,Introjektion dcr Organe dcs
Wcibes" gleichkomme - sehr wohl dem frenaden Kdrpcr nun anvertraut werden k6nne.

Geradc der Begattungsakt wird uns jedoch nach Kenntnis des Mechanismus der passiven Identifizierung viel
vcrstzindiicher: Der sich mit seinem Gliede und - was auch Fcrcnczi erwiihnt - rnit seinem Genitalsekret
identilizierende Mann versetzt sich rnit beiden in die Frau hinein, und so gclingt ihm gcradc durch diesen Akt
am vollkommensten die passive Identifizierung mit ihr. Andererseits mtissen wir annehrnen, da8 bei der Frau
im Bcgattungsakt dic aktivc Identifizierung die Haupfolle spielt, nimmt sie doch den Mann in sich auf.

Ebenfalls in seiner Anwendung auf den Vorgang dcr libidindscn Objektbindung postuliert Alice 86lint12
cinc Erwcitcrung dcs Bcgriffcs dcr ldentifizienmg

11) Versuch einer Genitaltheorie.Int. Psa. Verlag, Wien, 1924, S. 23 f.

12) Uie Psychoanalyse des Kiderzfururrrc. Ztschn f. psu PiidrBd. VI, 1932, S. 103-112.
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iiber Freud hinaus, indem sie die ,,identifizierende Denkweise in ihrem Wcsen als mit dern Narzifjmus
verwandt" glaubt. Die Identifizierung bildet fur sie ,jene Brticke, die von der nackten Selbstliebs zum
Liebgcwinnen der Rcalitiit hintiberleitef', oder, mit ihrcr andcren Formulierung, ,,die gemeinsame Gnurdlagc
des Lcbens turd des Verstehens ist dic ldentifizierung, ohne die beidcs unmdglich wdrc". Alice B6lint versucht,
von dicser Fcststcllrurg ausgchend, dcn Untcrschied zwischen Liebhaben und Identifizierung herauszufinderq
kommt dabei aber nicht iibcr die Freud sche Darstellung hinaus. Sic crkcnnt nicht, in welchcr Weise die
Identifizierung sich im Liebhaben 6uBcrt.

Dagcgcn sucht Hoftnann in seincr vor Jahresfrist erschienenen interessanten Arbeit tiber ,,Projektion und
Ich-Entvsicklung" l3 dic Vorgiinge bei der prinriircn ldenti{izierung auf der Stufe des Friih-Ichs zu schildcrn turd
konnnt dabei meinern Gedankcngang am nzichsten. Er schrcibt: ,,Die primiire Identifiziemng ist stets eine totale,
da auf dieser Frtih-Stufe das Individuum stets als Ganzes reagiercn mul3. Das Objekt wahrnehmen, bedeutet ...
fi.irdas Kind Bcfrciung von Gefahr, d. h. von iibergroBer Bedtirfnis spannlutg und, nachdern dies geschchcn ist,
Zuriickversetzung in den rmaximal-lustvollen Vorgang des Intrauterin-lrbens. Das Objckt sich vorstellen,
bedeutet das gleiche, denn zu dieser Zeit haben die Vorstcllungen noch Wirklichkeitswcrt ... Sich die Mutter
vorstcllen, bedeutet: sich cine Lust vorstellen ... sich eine Lust vorstcllen, bcdcutet: sich totale, bezw.
maximale Lust vorstellen ... totale Lust sich vorstellerq bedeutet: totale Lust fiihlen ... totalc Lust fiihlen,
bedeutet: die gcsamte narziBtische Libido befriedigt zu haben, bcdeutct somit: als Ganzes sich als lwtvolles
Subjcktfiihlen .. . das Objekt sich vorstellen, bedeutet: sein Ich - das Frtih-lch - als lustvolles Subjekt
fi.ihlen."

Ohne da8 Hoffinann dic theoretischen Erwiigungen stcllt, schildert er doch hicr - als zur primiiren
Identifizierung gehdrig - nicht nur den Mechanisrnus der passiven Identifizierung, sondern er setzt dartiber
hinaus - freilich ohne sich diescr Zusammenhiinge voll bcwulJt zu sein - Wahrnehmen turd Vorstellen auf
diescr Stufe mit Idcntifizieren gleich. Ich werde spziter versucheq einigcs zrx Evidenzdieser Gleichung
bcizusteuern; sic muB, da dic Mechanisrnen auf dcr Stufe des Frtih-Ichs auch spiiter wirksam blcibcn, deshalb
auch im differenzierten Denken des Erwachscnen nachwcisbar sein. d. h. auch dieses mulS wohl als ein
Zusammenwirken von

13) Brnst Paul Hoffnnrm: Projektion und lctrEntwicklurE, Int. Ztschr. f,, PsarBd. )Oil, 1935, S. 3S5.
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innerer und tiuBerer Wahrnehmung im Grunde auf ein stetes Identifizieren reduzierbar sein

I
Wenn ich mir mrn vorerst die Aufgabe stelle, aus dcn verschicdensten psychischen Gebieten dcs Lebens, dcr

Wissenschaft, Kuurst usw. an Hand von Beispielen die passive Identifizierung, ihren Mechanismus und ihre

Formen aufzrneigcn dann mu8 ich Sie um Nachsicht bitten, dcnn ich wcrde ihr nur prograrxxatisch' also mr in
sehr bescheidenem MaBe, gerccht werden k<jnnen. Ich will bei dcm Streifzug durch Folklore, Dichtung,

Traummaterial, Au8erungen von Patientcn, Sprachgebrauch usw' mit dem letzteren beginnen'

Wir haben liingst gelernt, den Sprachgebrauch als syrnbolische Ausdrucksweise tralter, stets sich

wiederholender Erlebnisse, als einen Nicderschlag der Phylogenie und damit als stets von neucln wieder zu

erkennende Wirklichkeit ntbetrachten. Zu den bercits erwiihnten Begriffen des sich ins Objekt Hincinfiihlens,

Hineinvcrsetzens, Hineindcnkens, dic das Dynamische der lntuition und passiven ldcntifizierung wiedergeben,

gcsellt sich eine Mcnge verwandter: man spricht von,,in jcmandemau.fgehen". ,,imWcrk auJgehen",,,sich in

die Seele dcs andem, in eine Sache, ein Objekt vertiefbn", ,,sich hineingraben", sich hingehen", ,,it1s krncrc

des andern versenken" usw. Horen wir z.8., welchc Ausdrucksrveisc Jurgl4 und, ihn ziticrend, Worringer
gebrauchen: ,,lndem der Einfiihtende aber seine Tiitigkeit, sein trben in das Objekt einflihlt, so begibt er sich

damit cbenfalls ins Objekt, insofern der eingefi.ihlte lnhalt einen wcsentlichen Teil des Subjektes darstellt. Er

wird zum Objekt, er idcntifiziert sich darnit und kommt auf diesc Weise von sich selbst los- Indcrn er sich

objektivicrt, entsubjcktiviert er sich". Worringer sagt: ,,[ndent wir aber diesen Tatigkeitswillcn in ein andcre s

Objekt einfiihlen, sind wir in dem andern Objckt. Wir sind von unserm individuellen Sein crl6st, solange wir
mit unscrm Erlebensdrang in ein iiuBeres Objekt, in ciner iiuBercn Form aufgehen."

Mit etwas ver[chtlichem Unterton hort man etwa: ,,der schltipft ja flormlich (vulgiir per arutm),,in den

anderen hinein", und gclcgcntlich kann man horen: ,,Ich bin in jemand hinein vcrliebf '. Manchmal verriit aber

dic Amdruckswcise auch eincn Unterton von Aggression, wohl meist dann, wenn seitens des Objektes die

Aufnahmebercitschaft den Wiinschen der Hingabe nicht entgegenkomnrt. So schrieb mir kiirzlich eine Kollcgin
nach ihrern Urlaub: ,,Ich habe mich glcich sehr in mcine Patienten gesttirzt, als ich von

l4) C. G. Jung: Psychologischc Typen,Zinch, i925, S. 418.
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der Rcise kam". Sicher ist es ebenfalls auf cin Versagen seitens des Objcktes zurtickzufiihren, wenn tnan

gewaltsam in dasselbe hineindringen will; wie tiberhaupt aufmerksame Beobachtung lehrt, da8 die Versagung

seitens des Objektes nicht - wie wir bisher annahmen - unbedingt den Mechanismus der aktiven
Identifizierurg ausl6sen mu8, sondern es kann dic im Subjekt reaktiv aufwallende Aggression sich auch im
Mcchanismus dcr passiven Idcntifizicrung iiuBerrl wrd zwar ctwa in dem Sirure , wie sich eine Patientin mir
gcgentiber ausdrtickte: ,,Jetil grad zu t eid! Sind Sie nicht willig, sich mir zu erschliefJen, dann brauche ich eben

Gcwalt und wcrdc in Sie eindringen." Umgckehrt erwarten die Paticnten eigentlich stcts, da8 der Analytiker
sich in sie hincindenke, ja es wirkt geradc diesc Haltung sehr oft als stiirkster Widerstand. So tiuf3erte sich mir
gegcntiber eine andere Patientin, dic sich;ru Anfang der Analysc heftigst gegen das Gebot des freien Einfalls
wehrte, sehr encrgisch, aggressiv und iirgerlich - wobci ihr allerdings ein bcdcutsames Versprechen unterlief

-: ,,So denken Sie sich doch einmal richtig in rnich hinein!Wie wollen Sie mich denn sonst verstehcn!
Dringen Sie in mich ein, fragen Sic mich, dann werde ich mich Ihnen keinesfalls ersc'hlie/3en!"

Bei den angcfi.ihrtcn Bcispiclcn sprachlicher Ausdriicke flir dic passive ldentifizierung handclt es sich
durchwegs umcintotalcs Einverleibt'werdendes Subjcktes, also umcine,,totale"l5 ldentifizicrung. Das gilt
auch fiir jene Rcdewendungcrq bci dcnen etwa nur ein Kdrperteil des Objcktes in Frage komtnt, wic ,jcmandern
irn Kopf sitz,cn'., ,,von jcmandem ins Herz geschlosscn werden", ,jemandem auf dem Magen, im Sinn oder in
den Ohren liegen". Die partielle Identifizierung beansprucht den passiven Mechanismus ebenso in
Redewendungen wie ,,sein Herz, seinen Kopf vcrlieren" usw. Im tibrigen sahen wir, daB das Sich-Introjizieren
wic bci dcr aktiven Identifiziening nicht ausschlieBlich den oralcn Weg gehen mu8, sondern cbenfalls durch
andcrc Kdrpcrdffnungcn, wic Nasc, Augen, Ohren, Genitalicn, Aftcr, F{aut usw. erfolgen kann.

Einc hiiufigc Rcdewendung, die unsere besondere Aufrnerksamkeit verdient und die zugleich dic Bctlachttrng
auf folkloristische Daten tiberleitet, sei noch erwiihnt: Wcnn wir Paticntcn auf ihre Abwehrmechanismen
aufinerksam machen, erhalten wir gelegentlich zur Antwort: ,,lch kann doch nicht aus meiner Haut heraus",
oder: ,,Es ist zum aus-der-Haut-fahren", oder: ,,Sie krinnten auch nicht anders, wenn Sie in meiner Haut steckcn
w0rdcn!" Die AufJerungen erinnern uns an dic alltiiglichcn Redcwendungcn:

15) ,,total" im herkomndichcn Sinn, so wie der Begrifffiir die aktive Identifizierung gebriiuchlich war, zum
Untcrschicd von meiner Darstellung der vollstrindigcn Identifizierurg mit bciden Mechanismen.

-35-



,,in der Haut des anderen stecken", ,,sich in der Haut des anderenJtihlen", dic tatsiichlichcinen
ursprtinglichstcn Brauch mit passiver Identifizierung wiedergeben, den wir bcrcits im Totcrnismus vorfindcn.

Wiikend Frazer irn Totenrismus lediglich die Identifizierung der an der Totcmmahlzeit Teilnehmendcn mit
dem Totem sah, versuchte Freud den tiefercn Sinn dcr ldcntifizierung bewu8t zu macheq wobei er mvar auch
hicr schon seine Aufinerksamkeit ausschlieBlich dem Mechanismus dcr aktivcn ldentifizierung, d. h. dem
Verzekcn des Totems zuwandte urd dic vorausgegangene Identifizjerung die darin bestand, daB der
Stammesgenosse,dcrandcrMahlzeitteilnahm, sichindieHautdesTotems,cteckte odcr-jenachder
Ticrgattung - sich dessen Hdrncr, Federn usw. aufsetzte, unbcr[icksichtigt lieB. Der Primitivc versctzt sich
also gleichsam in das Totemtier hinein irnd symbolisiert damit ein Gefrcssen-wordensein, d. h. er tiitigt den
Mechanismus der passiven Identifizicrung, un auf diese Weise die Idcntitiit mit dcm Totem bekr.nden zu

kdnncn. Wir erkennen also auch in dcm Ritus des Totemmahles dic vollstiindige Identifizierung (passiv und
aktiv), wobei es schwer fallen dtirftc, fcstzustellen, ob die passive odcr aktivc Idcntifizierung primfir wirksam
ist. Man mochte allcrdings annehmen, daB die passive Identifizierung vorausgeht, da sich die Stammcsgcnosscn
bereits vor der Mahlzeit in dic Hatrt u-sw. des Tieres versetzen. Ubrigcns ist auch bei den von Freud erwlihnten
und mit dem Totemismus in Bczichung gebrachten Knaben, die an Tierphobien litten, das tatsiichliche oder
gcfiirchtcte Gebissenwerden, hinter dem das Cefressenwerden steckt, die friiherc ldcntifizierurg. Indemalso
das Kind sich vom Tier unbewuBt als aufgellessen erlcbtc, idcntifizierte es sich mit ihm und erst hernach
aktivierte es den ganzfrfiVorgang, wolltc nun auch seincrscits das Tier aufessen und ergtinzte auf diese Wcise
dic passive ldcntifizierung zur vollstiindigen. Der Mechanismus der passiven Identifizierung wird uns bci dcm

,,kleinen Hahnemann" Ferenczis besonders deutlich vor Augen gefiihrt: Ein Huhn beiBt ihn in sein Glicd oder
schnappt danach. Wic er spitcr wicdcr an dcn Ort des ffaumatischen Erlebnisses kommt, wird er selbst zum
Hulin und gackert und kriiht. Wie in der aktiven Identifizierung, so setzt sich auch hier das pars pro toto durch:
Das Kind identifiziert sich mit seinem Glied, wlihnt und glaubt dieses urd damit sich selbst vom Huhn
aufgelressen tmd wird dadurch selbst zum Huhn.

Ein zchnjiihrigcr Knabc, dcssen Analysc seincr Gespensterangst ich ktirzlich verdffentlichtc,l6 litt seit
seinem dritten Altersjahr an einer Schweinephobie, die sich spdter zur Gespensterangst modifizierte. Er schlug
in cinem

16) ,,Gespensterangst", Psyche, Jahrg. 1935, Nr. 2/3
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Traum den geJtirchteten Eber tot, af3 sein Fleisch, stopfte ihn aus, setzte sich dessen ,,Hdrner" (gemeint sind
dic Hauer) auf und wurde im Traum hernach selbst zum kleinen Wildschwein, demman nichts machen darf,
weil es sonst auch schon auf einen losgehen kdnnte wie der altc Eber.

In dem Kapitel ,,Tierphobien" aus mciner fiiiheren Arbeit tibcr die ,,Ambivalenz des Kindcs"l7 berichtctc
ich von einem anderen Knaben, dcr an ciner Fuchsphobie litt und oftcr triiumte, daB er einen Fuchs erlegte, ihn
gerneinsam mit Ge,cchwistern und anderen Beteiligten schlac'htete, hriet, aufa/3 und sich aus dem Fell ein
Pua r Le de r hos en ve rfert i gte.

lm Zusammenhang mit dem letztcrwrihnten Traum wics ich damals schon auf die zweierlci Idcntifizierungeq
die sich erginzcn, hin. DafJ in den Triiumen beider Knabcn irn Gegensatzntmeinen vorausgehendcn
Ausfi.ihrurgen iiber die Totemrnahlzeit die passivc ldentiflzierung der akiven folgt, kann damit begrtindet
werden, dafJ der Traum als Wunscherfi.illung die Aktivierurg und Abwchr des einstigcn traumatischen
Erlebnisscs - des Gebissen- oder Gefressenwerdcns - voranstcllt und besonders hervorhebt.

Die Tatsache, da8 in dem eincn der beidcn Trlume ein Jungc aus dem Fell des von ihm geschlachteten und
verzehrten Fuchses sich ein Paar Lederhosen anfcrtigte , flihrt uns eincn Schritt weiter zurn Problem der
Beklcidung, Verklcidung, Maskicrung usw. als Mittel und Awdruck passiver Identifizicrung. Ein,,sich in das
Kleid oder ein Klcidurgssttick eines anderen stecken", wzire denrnach - entsprechcnd dem Vorgang im Traum

- gleichbedcutend mit ,,sich in die IIaut des anderen vcrsetzen" und dies wiederum gleichbedcutend rnit ,,sich
in den anderen vcrsetzen", d. h. also als passive Identifizierung gleichbcdcutend mit ,,dcr andere sein". Auch
daliir hat dcr Sprachgebrauch Redewendungen geschaffen wie u. a. ,,Kleidcr machen f-cutc", ,,sich mit fremden
Fcdern schmi.icken" u. a. m Einem auBcrordentlich femininen, latent passiv homosexuellen jungen Mann
unterlief bei den Einfrillen zu cinem Traum folgcndes illustrative Versprechen:

,,Der Bube, den ich angehabt habe, hat mich selber erinnert ... " Der Patient wollte sagen: ,,Der Bube, den
ich angeschen und der einc Miitze angehabt hat, wie ich sie als Kind trug, hat mich selber erinnert ...,. [m
Vcrsprechcn iiu8ert sich die unbewuBte Wunschregung, in der Mtitze des Knaben, d. h. im Knaben selbst zu
stecken, mit ihm so in passiver Idcntifizierung eins zu werden.

lm Miirchen vom Rotk[ppchcn friBt dcr Wolf dic GroBmutter auf, zicht ihre Klcider al1 sctzt sich ihre Haubc
auf, lcgt sich in ihr Bctt und tiir"scht so das Rotkiippchen. Die Episode schildert die beiden Mechanismen dcr

l7) tnt. Psa. Verlag,Wien,1924.
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vollstlndigen Identifizierung, das Auffrcssen und das Aufgdressenscin, wornit das Mtirchen andeutet, dafJ

GroBmutter und Wolf im Grundc identisch sind, nflmlich wrbcwu8tc Personifikationen der geliebten und der
gehaBtcn (oder geflirchteten) Muttcr. Rotkiippchen selbst crlicgt der nunmehr bcisen Muttcr: Wolf gegcntiber

dem Zwang der passiven ldentifizierung, versetzt sich in sic hinein, d. h. wird gellesscn. Der Jtiger, der eine

Vaterfigur darstellt, l6st die Identifizjerungen auf, versohnt zwischcn Mutter urd Tochter und schaltct somit die
aggressivc rurd gehaBte Muttcr aus, d. h. er l[Bt mit List den Wolf sich sclbst umbringen.

Das Riickgiingigmachen der Identifizierungen als Erldsungsvorgang finden wir in MZirchen, Sagen und

Legenden h2iufig. So bcrichtete ich in mciner Arbeit iiber Gotthclf ,,Die schwarze Spinnc"l S von einem

transsylvanischen Miirchen, in dcm ein Miidchcn cincm von einer Frau geborcnen Ziegenbock das Fcll abzicht
urd es vcrbrennt, worauf sich dieser in einen schdnen Mann verwandelt, mit dem die Erloserin Hochzeit feiert.
Wie irn Rotktippchcn ist es auch hier die passive ldentifizierung, die aufgelroben wird. Wir wissen, daB der
Hcilungsvorgang in der Analysc eine groBe Vcrwandschaftznigt, indem cbenfalls alte Fixienrngen, die immcr
zugleich Idcntifizierungen sind, sich aufldscn. Bisher habcn wir jcdoch in der psychoanalytischcn Therapie
urser Augcnmerk wohl ausschlieBlich dcr AuflOsung aktivcr Identifizierungen - d. h. dcrn Hergeben des

lntrojekts - zugewandt. Wir werden an cinigen Beispielen schcn, da8 das Sichbefreicn atrs der Umhtillung,
Verkleidung, Maskicrung - also gleichsam das Geborenwerden aus dctn Kdrpcr der Person, mit der die
passive Identifizierung vollzogen wurde - eine ebenso wichtige, wahrscheinlich sogar wichtigcre Rolle
spielt.

Die Frage driingt sich auf, ob und wic wcitgchcnd in der Menschheits-entrvicklung das Bekleiden, der
Kdrperschmuck und die Maskierung ihre Bedeutung ja ilrcn Ursprung dem Mechanismus dcr passivcn
Identifizierung verdanken, wissen wir doch, daB bci Urvdlkern nicht nur das Fell, Zihnc, Fcdcrn, Horncr usw.
dcs Totcmticres dern Vorgang dcr identifizierung dienten, sondern auch Kdrpcrtcile des erlegten Feindes, wie
Haarc, Skalp, ZAhne, Niigcl u-sw., die aufgcsetzt oder umgehiingt wurden. Spiiter werden dic Kdrpcrtcilc crsctzt
durch Schmuck, Klcidung und Bewaffnung, die der Siegcr sich aneignet, aruieht oder rimhiingt.

Von hicr aus lcitet cin Cedanke der AnalogSe intmbesseren Verstiindnis dcs Transvestitismus liber. Der
Wunsch, das andcrc Geschlccht zu vcrkctcn, fiihrt zum Mechanismus der passiven Identifizicrurg: sich in das

18) Imago, Bd. xI, 1925.
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KIeid oder ein Kleidungsstiick der Person des anderen Geschlechts zu versetzen, urn auf diese Weise in ihr
darinnen zu sein, mit ihr eins zu werden und entsprechend ein Maffl oder eine Frau zu sein. Wcnn dcr
Schuhfetischist den Frauenschuh liebt und bewundert, bewuldcrt cr urbcwuBt in ihm die Frau selbst, und wenn
er zwangsweise imner wieder den Schuh anzicht, damit auf dic StraBe geht, um sich bewundern zu lassen.l9
idcntifizicrt cr sich passiv mit dcr Frau selbst, steckt wie in ihrern Schuh gleichsam auch in ihrer Haut, ist sie
selbst und lnBt sich mrn als Frau bewundcrn. So wic bei der aktivcn Identifizierung hiiufig mr Teile des

Objektcs fiir das Ganze introjiziert werden, so introjiziert sich das Subjckt bci dcr passivcn Identifizierung oft
ebenfalls nur in Teile des Objekts, die aber immer auch fiir das Ganze gelten. Es kann jcdoch auch dcr andcre
Fall eintreten, daB das Subjekt sich selbst nur partiell in das Objekt versctzt.

Neben Kdrperteilen, Klcidung oder Klcidungsstticken kann das par,s pro toto auch so Ausdruck finden, da8
Sprache, Gesang, Gerucll Exkremente, IJrin, Blick usw. fi.ir die Person stehen:

Eine Patientin, die vor dem Klinrakterium stand, hatte seit fri.ihcster Kindhcit ihren hdchsten, nie erflillbaren,
fikliven Lebensplan darin gesehcn, singen zu k<inncn, um mit der Stimme in das Herz des Vaters zu dringen, sich
auf diese Weise ganzin ihn hineinzuzaubcrn, um ihn zu gewinnen, mit ihrn eins zu werden. Beeindruckt von
dieser obersten Leitidcc, wurdc das ganze Tur und Lassen der PatientinZnit ihres lrbens Ausdruck immer sich
wiederholender Vcrsuche ihrer Verwirklichung. Die Frau crhiclt so ihr bestinrnrtcs Gcpriigc und wurde zum
ausgcsprochenen Typus passiver [dcntifiziertrng, iiber den wir spiiter noch horen wcrden.

Eine andere Paticntin, die in der Ehe seit Jahrcn an ziihestem Vaginismus litt, in der Analyselangcrc Z*it
hartntickig Vorstcllungen und Triiurnc produzierte, in denen sie meinen Penis mit dcrn Mtrnde oder der Vagina
abbiB und verschluckte, sah cines Tages, als ihr diesc Zusanmenhiinge schon ordent-lich bewulSt geworden
waren, irn Korridor mcinen Mantel hiingen, bcrtihrte ihn mit dem Gesicht und atmctc seinen und damit meincn
Geruch ein. Am folgenden Tage behauptete sie, sie habe dcn Geruch scitdem immer in sich gchabt, aber sie
miisse gestehen, es sci ihr, als hiittc sic ein sctrlechtes Gc-wisseq als hiitte sie etwas wcggenormen. Die
inspiratorische lntrojektionmcines Mantels als Penissymbol Lurd damit als Ersatz fiir mich selbst, ist
unverkennbar. lntcressant jedoch ist, daB die Patierrtin nach der Detrtung am folgcndcn Tage eine
Geruchshalluzination produzierte: Sic berichtete, als sie von der Analyse nach Hausc gckommcn sei (die
Patientin hat eine Stundc

l9) Siehe z. B. den Fall von Bunker: The Voicc as (fbrnale) Phallus, Psa. Quarterly,Bd.lII, S. 3.
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Weg), sci ihr plotzlich der Geruch von meinem Zimmer und mig,,entgegen-geflogcn". Darauf sei sie ,.garzin
dem Geruch drin gewesen, wie von ihm und mir umgebcn", und als sie ihre Klcider danach turter-suchte, hiittcn

auch dic nach mir gerochen. Wir sehen, wie in dcm besckiebenen ProzcB die als Aggression crkannte und

deshalb abgewehrte aktive ldcntifizierung in dcn Mechanismus dcr passiven umschl[gt, wobei der Geruch die
Person vertritt.

Wieder ein anderer mciner Patienten, r:in tuberkuldser, wcgcn ciner Gonorrhdc unfruchtbar gewordcner
junger Mann mit der Struktur eincs ausgesprochcn passiv Homosexuellen und eincs rnanifesten Masochisten,
war zeitlcbens vollig vom Zwang der passiven Identifizicrurg mit dcr crnied-rigten Fratr, hauptsiichlich der
Dirne, beherrscht. Vorstellurgen wie: sich wegschmeiBen, der Hund im Scho8e dcr Frau seiq mit dcm Penis,

der Zunge, dcn Fingern, denT*henusw. odcr auch g[nzlich in sie hineinschliipfen, verfolgten ihn dauernd.

Ahnliche Trilume wic der folgende waren nicht selten:

Ich greilb einer Frau unter den Rock an den After, dunn mac:ht sie vorne das Kleid auseinander. lhr
Kdrper isl nun von oben bis unten eine gro/3e Falte. Ic:h schneide ein Gesicht, aber sie sagt: das wircl sauber
ge-waschen, dctnn kannst du dich da hineinlegen und ich klappe die Falte ilbet'dir zu. Ich tat es.

ln der Selbstcrniedrigrrng waren Kot und Urin fi.ir ihn unbewufJt mit dcr Dirnc identisch. Es crgaben sich
6ftcr lustbetonte Phantasicn, in denen Dirnen in eine Badewannc urinieren und exkremcnticren und er sich da

hineinlcgt, um sich ihnen ganz zu unterwerfcn, in ihnen aufzugehen, zu werden wie sie. Es wird Ihncn

aufgefallen sein, daB bci dicscm Patienten die passivc Identifizierung dcn Eindruck einer Reaktionsbildung
hinterliiBt, und zwar als Ausdruck abzuwekcndcr schwcrer Aggressionen gcgcn das weibliche Gcschlccht.

Die beiden leLzterwiihntcn F6llc lenken die Aufinerksamkcit auf den Zuammenhang von Aggressionstrieb
turd passivcr Identifizierung und sind bereits Bcispicle dafiir, daB der Liebestrieb ebensowenig alleiniger An-
trieb fi.ir den Mcchanismus passiver Identifizierung sein kann wic die Aggression fiir denjcnigcn der aktivcn.
Sofern wir darauf zu achten gclcrnt haben, begegnet uns die reaktivc passivc ldentifizierung als Abwehr der
aktiven und dcr damit verbundcncn Aggression in der Pathogcnic sehr hiiufig, ist automatisch als Wcndung ins

Passivc tnrd ge gen das lch vom Masochismus bcglcitct und iiu8ert sich a1s auftlringliche Uberziirtlichkeit, als
Mitleid. als dauernd sorgendc r"urd pflcgcnde Einstellung, als jener Altruismus, dessen Verfechter sich selbst
dem anderen zuliebc aufgebcn und in ihm aufgehen
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will. Die beschriebene Objekteinstellung hemmt oder verhindert nattirlich einc gesunde

Personlichkeitsentwicklung: iiulSerlich besteht die Unfiihigkeit, sich dem fixierenden Zwang der passivcn
Identifizienurg und Unter-stellurg ztcntziehcn, wzihrend innerlich - meist unbewufJt - die Rebellion dagegen
tobt und der Drang nach Vernichtung des Objektcs fortbesteht, wobci zwangsliiufig in dcr passivcn
ldcntifizierung als Rcaktionsbildung die Wiederkehr des Abgewehrten, nlnrlich versteckte Aggressioncn, sich
hcrvor-wagen. Nach rneinen Beobaclrturgen lie8e es sich rechtfertigen, von eincm pathogcncn Typ reaktiver
passiver Identifizierulg zu sprechen, wie tiberhaupt die Charakterologie vom Gesichtspunkt der
Identi fi zierungsmechani smen aus gesehen ei ne Berei cherung der Ei nsi chten erfiihrt.

Hdrcn wir jedoch zun[chst noch drei Beispiele von passiver Identifizierung als aggressivern Akt:

Ambivalent, als Gemisch von rcalisiertcm Liebesanspruch und Aggression, war die AuBcrung der
dreijiihrigen Lottc, eines kleinen,,Struwwelpeters"20, dercn Analyse ich ktirzlich vcroffentlichte: Gegen Ende
der Behandlung birgt eines Abends die klcinere und frtiher gehaBte Schwester Trude ihren Kopf im Scho8e der
Mutter. l.otte kommt dazu und schimpft: ,,Ja, schlupf du nur in die Marna rein, dann schlupf ich in dich rein und
mit dir in die Mama rein!" Ich schrieb damals: ,,{)ber den Weg radikalen Sicheinverleibens findet totte in der
Mutteridentifizierung dic verlorene Liebe zur Mutter und damit auch zur bisher geha8ten Trude wieder" und
wtirde heute crgiinrcn, da$ auch die Schwester auf dcm Wcg der passiven Identifizierung liebge-wonnen
wtrde, wenn auch im erwiihnten Ausspruch noch der Unterton der Aggression mitschwang.

Ebenfalls anrbivalent, aber doch schon schr viel deutlicher aggrcsiv war das Vcrhalten ciner Patientin mit
amgepriigt und vorhcrrschend melancho-lischcn Mcchanisnren: Eines Tages brachte sic in dic Analyse ein
kleines Marzipan-schweinchen urd stellte es schwcigend rnit deutlich provoziercndcr Gcb[rde vor mich hin,
sprach jedoch nichts dariiber. Als ich sic sctrlieBlich fragte, was sie damit bezweckte, wurde sie vorcrst
aus{?illig irn Ton und verlangte: ,,Sie sollen die Sau schlucken! Das bin ich. Ja, ich bin so ein Schwein. Und
dann geschieht cs Ihnen ganz rccht, wenn Sie die Schweinerei im Bauch drin haben miissen". Nach einiger Z.eit
aber fugte sie, wohl dcn ldentifizierungsvorgang erkennend, mit weicher Stirnme bei: ,,Dann sollen Sie mich
wieder zur Welt bringen, aber so wie Sie sind, so gut." Ich lerntc an diesem Fall noch ein Ubriges, daB niimlich
auch bei der Mclancholie nicht au-schliefJlich der Mechanismus der Introjektion dcn Patienten beherrscht, -
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dics weniger ats dem erwiihntcn Vorkornmnis, das ja deutlich den Charakler eines Heilturgsversuches zeigt,
crkenncnd, als viclmehr daran, daB die Patientin oft und oft klagte, sie mtiBtc sich irnmcr gegen das ,,Flinein-
sacken" rvcken, das Sich-vdllig-Vcrlicrcn im anderen.

Das drittc Beispiel aggressiver passiver Identifiziemng, die sich hier mehr als Aktivierung des vorher aus

Schuldgcfiihlen masochistisch erlebten Mechanismus manifcsticrt, bctriffi cinen manisch-deprcssiven
Ncurotiker, dcr sich imner wieder als kieines Kind erlebtc und schuldbcladen in Abwehr seiner Sadismen der
Frau moglichst alles zulicbe tat. Er brauchte dabei oft den Ausdruck, cr mtisse garuin sie hincinschltipfcn. Als
cr die Zusammenh2inge mit seiner Mutteridcntifizicrung und der Fixienrng an sie zu erkennen begann, schilderte
er dies mit folgcndcn Worten: ,,Meine Mutter hat mich stets nur als ihr Spielzeug odcr, bcsser noch, als ihrcn
Penis bchandclt. Ich habe sie deshalb gehaBt, aber das Schuldgcfiihl zwang mich wohl zur Identifizierung, mich
garzin sie einzuliigen, ja in sie hineinzuschltipfen, ikcn Wi.inschen gef;illig zu sein rurd als ihr Penis in ihr drin
ihr Lust zu verschaffen." Tatsiichlich stellte in der geschlechtlichen Beziehung zu seiner Frau dcr Gedankc, ihr
Lust zu verschaffen, das eigcne Bcgchrcn in den Schatten, verminderte die eigene Befriedigung oder schaltete
sie vdllig aus. Nach dieser Einsicht und im Zusammenhang ne u auftauchender Kindheitserinnerurgen brach
dann in der Ubertragrrng die Aggrcssion durch, und zwar imnrer noch im Mechanismus der passiven
Identifizienrng. Bei einem Zornausbruch iiuBerte Patient zu mir: ,,Ich mochte so in Sie hineinfahrcn, wie ein
Penis in eine Frau und mdchtc in Ihnen drin wtiten."

Die Identifiziemng mit dem Penis bewirkt iibrigens, da8 der passive Identifiziertrngsrnechanismus beirn
Mannc hliufigcr auftritt und sich intensivcr am-wirkt als bei der Frau. Vielleicht ist dies mit ein Grund, warum
es weniger itlrotente Miinner gibt als frigide Frauen. Mcist vcrkntipft sich mit der Vorstcllung, als Penis in sie
zu gelangen, die uns bekannte, die Frau auf diese Weise mit einem Penis auszustatten und so der
Kastrationsangst entgegenzu-wirken. Aber auch von der Frau aus gesehcn vcrstehen wir, daB ihre orga-nisch-
biologische Gegebenheit sic vornehmlich zum Objckt dcr passiven Identifiziertxrg priidestiniert, da dcr
Mechanismw mit der Mutterlcibsregrcssion idcntisch ist. Wo wir Frauen als Typen ausgcpriigtcr passiver
Identifizicrung begcgneq finden wir stets eine vorwiegend homosexuelle Fixicrung. Natiirlich wird, bcsonders
in der Verliebtheit, auch der Mann Objekt passivcr ldentifizierung, wofi.ir ich Ihnen noch ein Beispiel einer aus

dem Erlebnis erwachsenen Dichtung, der ich einige charaktcristischc Stellen ent-nehme, beifi.igen mcichte, ein
Beispiel, das uns iibrigcns in anschaulichster Weise denWandel aus Liebesunfiihigkcit und schwerster
Dcpression, aus
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aktiver Identifizierung als einziger Objektbeziehung in die Verliebtheit, Genesrmg und damit passive
Identi fi zierung schildert: 2 I

In den ersten Sonetten ringt die Dichterin noch mit ihrer Einsamkeit, ihrer Kranklreit, mit den Zweifel4 den
Aggressionen gegen den Geliebten, ja mit dem Tod. Im sechsten Sonett flffi) bricht ersffnals ihre
Liebesbeziehung in Vorstellungen aktiver Identifizierung durch und beginnt die Zweifel zu zersffeuen:

... maglandumland
anwachsen zwischen uns, so nnrfJ doch dein
Her z in dem rneinen bleiben, doppelt schl agend,

Und was ich tu rxrd taunre, sctrlie8t dich ein:
so sind die Traubentiberall imWein ...

Ihre Liebe ist noch die der Nehmenden Sie getaut sich die Kraft des Gebens noch nicht ru(XI):
... wer andres nicht zu geben haL der mu8 nicht Geber werden
... Nichts geben will ich; unrecht w6re das ...

Aber inrrrer nrehr entwickelt sich ihr wahres Liebesgefiihl und der innere Reichtumdriingt zurn Schenken.
Bilder wie (XIV):

... Denn deine Seele hob mich auf als eine Hinschwindende
zudeinemThron...

ktinden schon die wachsende Fiihigkeit der Hingabe, die Wandhmg zumMechanismus der passiven
Identifizierung und damit zur ectten Liebe, die nun innner innigere Worte findet (Man beachte die Bilder
pas siver Identi fi zi erung) :

... Docll in dich verloren, sehe ich die Liebe und der
Liebe Ende ... (X\/tr)
... du kannst dich auch an meine Angst noch wagen
urd deinen Purpurnrantel urnmich schlagerq
so daB mein Herz in deins gedrflngt vergiBt ... (XVm)
... Geliebter,liebe mic\ umgib mich gilnz... OOCD
... Dwch die eigne Schwere
sinkt es (das Herz) in deine Tiefe, die wie Meere
sich drtiber sclrlieBen ... ()OGm)
... Ich sitz in deinem Blick ... (XXX[)
... So tu auf und leid es, daB deine Taube fltichtet
in dein Herz ... ()OffVID.

Bevor ich nun in einem letzten Abschnitt ergiinzend und zusanrrrenfassend die Beziehungen der
Identifizierungen zu den Trieben und zur Wahrnehmung

21) Blisabeth Barret-Browning: ,,Sonette aus demPortugiesischen", Inssl-\,rgrLagl-eipns. Die Dichtung war
bereits Gegenstand analytischer lJntersuchurg in der Arbeit von Johanna Heirmnn: Die Heilung der
Elisabeth BrownfuE in ihren Sonetteq Imago, Bd )O(I, 1935, 5.227 .

-43-



beleuctrte, gestatten Sie mir noch ktnz cinigc Hinwcise und Beispiele zur Frage der Charakterologic und
Typisierung. Es ist unbestreitbar, daB friihe Identifizierungcn charaktcrfonnende Wirkurgen habeq daB das,
was wir etwa als charakterliche Panzcrung bezeichnen, weitgehend tibereinstirnmt mit jenern Zstand des ,,sich
in der Haut des anderen fiihlen" und daB, wenn Patienten klagen: ,,Ich kann doch nicht aus meiner Haut hcraus",
sie sich besscr ausdrticktcn: ,,lch kann nicht aus dcr Haut dcs andcrcn hcraus."Z2 Es ist im Rahrnen dieser
Arbeit nur andeutiurgsweise m6glich, den pathologischen Typ der reaktiven passiven Identifizier\ngzu
be schrcibcn. Er zcichnct sich vor allcm durch eine allgemeine Ge-hemmtheit aus und benimrnt sich so, als ob er
dauernd demonstrieren mtiBte: Ich kann doch nichts twr, ich bin doch nichts, denn ich bin ja in einem andcrn
drin gcfangcn. Er zeigt cin aufclringliches Gebaren der Abhdngigkeit und Unterwerfrurg, eine Vorliebe zum
SicheinschlieBen und Verkriecheq kann aber auch als Rcaktion auf das Gefangcnscin dic stcrcorypc Geb[rdc
des fanati schen Frci hei tskflrnpfcrs bckundcn.

Ein junger Aril., der an einer psychogenen Aspermie litt turd der - als Reaktionsbildung gegen die einst
sciner Muttcr geltenden Aggressionen - sein hdchstes [rbensziel darin erblickte, e ine Frau zu sein, kiimpftc
daucrnd mit der Angst - hintcr der dcr Wtursch stccktc -, von dcr gelicbtcn Frau wic von eincm Vanrpyr
aufgcsaugtzu werdcn, gannnihrru vcrschwinden. Jcdc lciscstc Rcgung eincr Aggrcssion gcgcn sic wchrtc cr
stcts sofort mit einer passivcn Identifizierung ab. Er tat unter stctem Triinen-strom des Mitleids allcs, was die
Geliebte wollte, damit,,alles in schdnster Ordnung" bleibe. Wenn sie zur Bahn ging und ihn cinen Tag allein
lieB, fiirchtetc er, cs k6mte ihr etwas zustolSen, ein Ungltick, Krieg konnte herein-brechen, Fliegerangrifle ihr
Tod sein" Dann wcintc cr urn die Armste und ermahnte sich, werul sie zurtickkiime, sich selbcr ganz aufzugebcn,
vdllig in ihr aufzugehen, um sie zufrieden rurd glticklich zu machcn. Und wenn ich ihn etwa in der Analyse auf
seinen verborgenen Unwillcn, scine Unzufriedenheit mit mir aufmerksam machte, dann wsintc cr cbenfalls und
erkliirte mir, wie frcundlich ich sei und wie stolz er sci, daR er mir nicht gegeniibertrete, da8 er ganz in mcin
Lager komme, sich ganz in mir drin fiihle.

Wir sehcn, dic Sprache des reaktiv aus Schuldgefiihlen an sein Liebesobjekt Gebundenen ist dieselbe wie
dic des Verliebten: Sie gibt der passiven Identifizienmg Amdruck. Das Resultat des libidincisen Erlebcns abcr
ist ein andcrcs: Hier Herabsetzung oder Ausschaltung des Uber-Ichs und damit verbundcn

22) ets Buddha in das Nirwana cinging, cnpfand er das Erlebnis so, als ob eine frerde Hiille von ihm
abgefallen sei.

-44-



das Glticksgcflihl, dort abcr ein Ausdruck seiner vers&irkten Herrschaft und damit Leiden.

Einc 29jiihrige, r-mverheiratete Patientin, die sich selbst immer als lebenden Leichnam bczciohnete, stark
frigd vcranlangt war, ,,Todesanftille" (von ihr so benannt) produzicrtc und immer wieder klagte, sie konne
doch nicht aus ihrer Haut heraus, brachte eines Tages einen Traunr, in dem sie die Gestalt eincs
Feuersalamanders hatte. Die Einftille dazu ergaben das tiberraschende Ergebnis, daB sich die Patientin dauernd
mit dem Penis ihres Vaters identifizicrtc und dem urbewu8ten Zwang irnterlag, den geftihrlichen viiterlichen
Pcnis und damit also sich selbst in die Mutter hineinzutun, damit cr klcin und ungef;ilrlich werde.
Dementsprechend schlugen alle ihre Vernichturgs-wtinsche des Auffresscns (aktive Identifizierung) immer
sofort um in dic nrasochistischc Haltung dcs Gcfrcssenwcrdens (passive Identifizienrng). Sie klagtc stets,

,,eingekapself' und ,,verschntirt" zu sein, und litt an schwersten Atenfiemmungen. Eines Tages fiel ihr ein, daB

die Haut, in der sie steckte, die Vorhaut sei. Sie sei also immer tot wie dcr schlaffc Penis. Das Erwachen und
Lcbendigsein entsprriche der Erektion, dem,,Aus-der-Haut-treten". Aber gerade das muBte sie sich versagen,
um selbst nicht so gefahr-voll zu werden, wic es cinst dcr crigicrtc v[terlichc Pcnis war.

Frauen mit vorherrschend passiver Identifizierung mit dcm Mannc crscheinen in ihrem Gehaben nicht als
Mannweiber, sondern zeigeneinc groBc Passivitiit und Schein-Weiblichkcit, 2ihnlich der der von Frau Horncy
beschriebenen F?ille.

Ein besonders typischer Fall dieser Art war jcnc Patientin, von der ich berichtete, da8 ihr kbensplan darin
bestand, ,,mit der Stimme in das Herz des Vaters iru dringcn". Sie klagtc monatelang in der Analyse immer
wicder, sie versinke stets in eincnZtstand der lrere und der Starrc, sie sci wic auf einomtotenPurkt, sei nicht
da, sei wic in elwas drinnen, wie in dcr Gefangenschaft von jemand, dem gegentibcr sie dauernd Rticksicht
nehmen mtisse. Sie sei wie tot, alles sei so langveilig. Sie produzierte entsprechend Vorstellungcn wie ,,in
cincr KokosnuB drinstccken". Vonmir erwarlctc sie stets, daB ich sie heramrciBe aus demZustand, daB ich die
Schale zerschlagen mtissc. Ihre Vateridcntifizierurg und damit ihre l-cbcnshalturg kam wohl am bestcn in
fblgendem von ihr erwiihnten Vcrgleich zum Ausdruck: ,,Wir Frauen miissen es mit dcn Mrinnem so machen
wie in der Fabel der Zaurkonig mit dem Adler". Die Haltung ist gut erkcnnbar: in passiver Identifizicrlmg in
dcn Mann hineinschltipfen, um nach seiner Er-schopfi.rng sich tibcr ihn erhcbcn zu konnen. Ich brauche Ihnen
wohl kaum zu sagen, daB die Analyse dieser Frau einc schr langwierige wurde und daB im Endeffekt die
,,vertrlgliche" Idcntifizierurg, wic dic Paticntin sie
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nannte, dicscs Attribut irn Grunde keineswcgs verdient. Nattirlich schob die Patientin die Schuld fiir ihr
Eingeschlossensein, ihren ,,Todoo immer dem Vater, bezw. fiir zu, riichte sich jedoch dafiir stets wieder mit dern

Mechanismus der passivcn Identifizienmg und blieb so in cinem circulus vitittsus stecken.

ill
Uber Ursprung, GesetzniiBigkciten und Gcltwrgsbereich dcr Identifizicrtngsmechanismen erfahren wir dic

beste Aufhellung durch dic Analyse ihrer Beziehung zu den Trieben und dcn Wahrnehmungcq von denen nach

Freud die crsteren fiir das Es dieselbe Bcdeuhrng haben wie dic lct:ileren ftr das lch. Die Wahrnehmungen

bewirkcn ,,auftragsgemrifJ" als ,,Scndboten" dcr Triebe im psychischcn System Ich die Motorik, dic mit Bezug

aufein Triebobjckt zur Herabsetzung der Spannurg an dcn Trieb-qucllen fiihren soll. Es erscheint deshalb nur

konsequcnt, analog den bciden Triebartcn, im Psychischen basiercnd auch zwcierlci Arten von Mechanismen

fiir dic Wahrnehmtingen anzunehmcn, die korrclativ die Triebarten vertretcn. Das Heranzichcn der

Unterscheidung in inncre und iiuBerc Wahrnehmungen fi.ilrt uns jcdoch vorliiufig nicht viel wciter, da wir hier
vielleicht doch keine prinzipielle, sondcrn nur eine historische Unterschcidung tretTen, indem ja auch dic
inneren Dcnkvorgiinge urspriinglich aus iiu8eren Wahrnchmungen stammen. Es ergiibe sich deshalb vorerst die

Norwendigkcit, nach einer Ubcrpriifung dcs Charakters dcr beiden Triebarten zu untersuchen, ob nicht die

beiden Mechanismen der Identifizierungen als das zwischen dcn Trieben urd dem W-Bw liegende Psychische

des Primiirvorganges, den beiden Triebartcn verwandter sind und ihren Anforderungen ehcr cntsprechen.

In einer frtihercn Arbeit, einem,,Versuch des Ausbaucs der Trieblehrc Freuds",23 ging ich aus von dem
Postulat eincs regressiv gerichtctcn Ur-triebes, der mit dem Geburtsakt aktiviert wird und der wegen der dop-
pelten Aufgabe, die ihm gestellt ist, sich in zwei Primiirtriebe spaltet, niimlich in den eigentlichcn
Regrcssionstrieb, dessenZicl - die Herabsetzung der schockartig aufgctrctcnen Reizspannung - in der
Wicderhcrstelhurg des lotalen Zustandes erreicht werden soll, und in den Aggressionstrieb als dem Tricb der
Ablehnmg des neuen Daseins und cincr Welt der

23) giologrsche Heilkunst, Jahrg. 13, Nr. 52,1932.
Es wiirde zu weit flihren, hicr den Vergleich mit Frcuds Bezeichntrng dcr lrbens-urd Todcstriebe zu machen.

ich gng in meiner Arbeit davon aus, da8 die Triebe ein Frtihcrcs - niinrlich das vorgeburtliche lrben -
erstreben, das wenigcr wcit zuriickliegt als dcr Tod, der dem UnbewuBten ohnehin unbekannt ist.
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Vcrsagurgen. Ich versuchtc nachzuweiseq da8 mit der weitercn Diffcrenziemng der Primiirtriebe sich wohl
neue Triebmischurgsvcrhiiltnisse ergeben, jedoch kcine prinzipicllen Veriinderurgen. Es zeigtre sich ferner, dafJ

dic tricbhafte Grundtcndenz immer dieselbe blcibt, niimlich die der Wicdcrhcrstellung des frtihcrcn Zustandes

dcr verlorenen Einheit mit dern Objekt, urd daB es immer dieselben:rwei Mechanismen sind, die agiert
wcrden: Vernichtung dcr Objcktwclt durch Introjektion einerseits, und regressive, partielle
SelbstentflufJerungen? dic die im UnbewuBten crstrebte totale in den Ernbryonalzustand ersetzcn sollen,
andcrcrseits. Es ist, als ob dic cinfache Forrnel fiir dic Primdrtriebe so lautctc, wie sich einmal cin Junge mit
einer Weltuntergangsphobic iiuBerte'.24 ,.Man muB sie (die Wclt) aufessen, sonst wird man selber gcfrcsscn",
oder dassclbe ohnc das Angstmoment: es gibt letztlich nur zwei triebhafte Vcrhaltungsmdglichkeitcn:
Verschlingen und Sichverschlingenlassen. Wir sind tiber diese Primivitiit bei den Primiirtrieben nicht
verwundert, entstammt sic doch einer Lebensphase, auf der das ganzc lrben oral organisiert war. Mit dieser
Feststellung driingt sich der Gedanke auf da8 die Tricbe nicht mr das Agens dcr beiden
Identifizierrmgsmechanismen abgeben, sondern daB die letzteren ihrc direktesten psychischcn Abkorlnlinge
sein mtissen, da auch sie nicht aus dem Kreis dcs Ein-vcrleibens r-md Einverleibtrverdcns hinauskorrnnen, dem
Krcis, der die Einheit Subjekt: Objekt passiv oder aktiv immcr wieder herstellen soll. Es ist wohl mtissig zu

fragen, wer Slter ist, das W-Bw-System oder die Identifizierurgsmechanismen. Freud bezeichnet das crstere als
den Kern des lchs. Glcichzeitig aber wissen wir, daB dic ldcntifizicrungen als eine Erscheinturg des
Primiirvorganges sich unbewuBt vollziehen und auch bereits vor der BewuBtseinsbildiurg ichbildcnd und

ichveriindcrnd wirkten, dafJ sie ferner einst in friiher Kindheit als Gefiihlsbeziehurg an dcr Basis jcdcr
Objektbindung standen und - da die primitiveren Mechanismen im Seelenleben nie ganz verschwinden - also
auch im Erwachsenenleben allen Objckt-beziehungcn noch zugrunde licgcn m[isscn.

Es stellt sich r.ms dcshalb vielleicht tiberhaupt nur mehr die eine Frage: Gibt oder gab es je Waknehmungen,
die der Identifizierungsmcchanismen entbelu'en kdnnen oder konnten? Anders formuliert: kommen nicht allc
Wahrnehrnungcn crs t rnitte l s e i ne s Identi fi zi er ungsrncchani smus zustand e ?

Die Frage verdiente cincr besonderen Untersuchung unterworfen zu werden. Ich kann sie nur str eifen und
rneine, da8 ihre Beantwortungbejahend ausfallenmiiBte, denn auf der Stufe des Friih-Ichs sind irn
Primiirvorgang allc psychischen Akte, die - mit Ausnahme derjenigen des W-Bw-Systems

24) YgL Graber: Realitiitsflucht und Weltuntergarysphobie. Ztschr. f, psu Piid.,Bd m, 1929,5. 213.
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- im spiiteren Seelenleben in viclerlei Differenzienrngen aufgeteilt werden, verdichtct schon vorhanden, also

vor allcm auch die friihestcn Gcfiihlsbezie-hungerl dic ldentifizierungen. Allc Eindriicke, die auf dieser Stufc

statt-findcn, kisen Erregungsvorgiinge ats, die ihrerseits dauernde Erimerungs-spuren hinterlasscn. Der
Errcgungsvorgang wird - wie wir es an dcm erwiihnten Beispiel von Hotftrann erkenncn konnten -
zweife llos dern Objekt, das ihn verursacht, in prirniirer Identifizierung gleichge sclrt, daja die Subjckt-Objekt-
Spaltung sich erst mit der bcwuBten Wahrnehrmrng endgtiltig vollzieht. Fremdwahrnehmring und

Selbstwahrnehmung sind hier noch identisch, da auch dcr eigene Korper mit dem Errcgungsvorgang md dcrn
erregenden Objekt als identisch erlcbt wird; spiiter, mit der Abspaltturg der AuBenwelt cntrryickelt sich mit dcr
eigentlichcn Ichbildturg der Sekudiirvorgang dcs BewufJtwerdcns, der aber niemals den Prinriirvorgang auszu-

schaltcn vermag, da jedcr bewu8te Denkvorgang, also auch jcde bewufJtc Wahrnehmung, erst dann zustande

konrmt, wenn n)vor dcr Kontakt mit dcn Erinnerwrgsresten hergcstellt ist, d. h. rnit jenen Spurcn, dic unbewuBt

und gcfi.ihlsmA8ig ldentit2it mit dem wahrgenommenen Objekt erlcbcn liiBt. Die zu Anfang dieser Abhandlung
gcstellte Fragc, ob nicht die Fremdwahrnehmung auf dem Umwege einer unbcwuBten Selbstwahrnehmung -
also einem Identifizierungsvorgang- cntsteht, mu[3 deshalb ebenfalls bejaht wcrden.25 Jeder bewulJtc

Wahrnehmungs-odcr Vorstellungsakt basicrt auf dem Identifizierungsakt des Primiirvorganges und ist dcshalb,
auf scin Element reduzicrt, selbst ein Identifizierungsmechanismts, der in jedern Fall dic Isolierung durch dic
Gcburt rtickgiingig machen und dic vorgebr"rtliche Einheit wieder herstcllcn soll.

25) p. H[bcrlin sucht in seinem Buch ,,Der Gegenstand der Psychologie" (Berliq l92l) in andcrern

Zusamnenhang nachzuweisen, daB es ,,keine andere Wahrnehmung als Selbstwahrnehmung" glbt, da alles
Fremde nur durch,,fimktionelle Identifikation" als wirkiich gedacht werden kdnne, wobei fiir ihn der Begriff
,,fremdo' dern Begriff ,,physisch" gleichgesetzt wird.
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