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„Our culture has dissociated dissociativity. Profound aggressor/victim themes
and psychodynamics, along with narcisstic, sadistic, or psychopathic coloring,
run deep in our culture while simultaneously being denied. Victims are often
blamed and shamed. One of the most shaming aspects of DID may be that

this extremely painful and disorganizing problem of living is so often viewed
as not existing." (Howell, 2011, XVI)
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